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Richard Wagner konnte noch der sinnlichen Anschauungsgabe

der Juden das Vermögen absprechen, bildende Künstler aus ihnen

hervorgehen zu lassen. Seiner Behauptung stand damals als Tat-

sache fast ausschliesslich eine Schar bedeutungsloser Nachahmer

gegenüber. Wenn wir heute auf einige jüdische Künstler hinweisen

dürfen, liegt es uns ob, nach den Ursachen jener Unfruchtbarkeit

zu fragen.

Dass der Jude des Altertums keine Bildkunst hatte, kann aus

seinen Rasseneigenschaften erklärt werden. Allerdings soll man nicht

vergessen, dass diese Rasseneigenschaften nicht etwas Letztes und

nicht weiter Zurückführbares sind, sondern nur das Produkt des

Bodens und seiner klimatischen Bedingungen, der wirtschaftlichen

und sozialen Struktur der Gemeinschaft, der Lebensformen und des

historischen Schicksals: zur Zeit der Bildsamkeit und Bestimmbar-

keit der Rasse in Jahrtausenden entstanden, durch Vererbung ver-

dichtet, zuletzt zu einer fast unwandelbaren Macht emporgewachsen.

So mögen wir es uns erklären, dass der Jude des Altertums mehr

Ohrenmensch als Augenmensch und mehr Zeitmensch als Raum-

mensch ist. Von allen seinen Sinnen trägt sein Gehör am meisten

dazu bei, sein Weltbild zu formen. Die stärksten Schilderungen des

altjüdischen Schrifttums sind akustischer Art. Die Musik ist die



schlechthin adäquate Ausdrucksform. Der Jude des Altertums kann

nur auf der Grundlage des Rhythmus ursprüngliche Kunst schaffen.

Die gleichmässige Ausbildung des Organismus bleibt ihm versagt,

und damit auch die vollständige Weltansicht. Dabei ist natürlich

seine Seele noch nicht entwickelt genug, um aus der Not die höchste

Tugend zu machen: um die Welt als Zeit, als Geschehen, als Fliessen,

als Bewegung, gar als Psyche zu konzipieren. So begnügt er sich

mit einer Welt, die mehr Zeit als Raum ist, und mit einer Welt-

ansicht, die mehr Eindrücke von Erfahrenem, als Erfahrenes selbst

enthält. Sein Raum ist verkümmert, fast zweidimensional. In dem

Schrifttum, dem einzigen Dokument, finden wir sehr wenig körperhaft

Anschauliches. Die Schilderungen, soweit sie überhaupt zum Auge

sprechen, umfassen Bewegung und Grösse, fast nirgends Farbe und

Form. Die Epitheta, Homers Grundverhältnis zur Natur, fehlen.

Wir erfahren von verschieden benannten Substanzen, die mehr oder

minder ausgedehnt sind und sich mehr oder weniger heftig bewegen;

wir sehen sie nicht. Das bildhafte Leben, das Gewand der Attribute, das

die Welt erst zur Natur macht, ist nicht gegeben. Was hier herrscht,

möchte man mathematische Anschauung nennen. Was ausnahms-

weise an Form mitgeteilt wird, ist dürftige Flächenzeichnung; und

die spärlichen Farben erscheinen in einer grellen, unabgestuften Ge-

sondertheit. All dies steht gleichsam unter der Macht einer Sonne,

welche die Dinge in die Ferne rückt, die Plastik aufzehrt und keine

zusammenklingende Nuancierung der Farben gewährt. Diese Sonne

gibt Vision, aber kein Schauen. Niemals kommt ein treues Sichneigen

zu einem Gegenstände auf, niemals die hingegebene Versenkung in das

dunkle Wachstum eines Wesens, niemals die namenlose Erfassung

eines einzigartigen und unvergleichbaren Einzeldinges. Alles bleibt

Beziehung
;
die Substanzen werden nicht anschaulich, anschaulich wird

nur die Beziehung; nichts wird an sich, alles wird in Beziehung



gesehen. Der Jude des Altertums sieht nicht, wie der zeitgenössische

Inder, anschauliche Absoluta in den Individuen, noch auch, wie der

Grieche, geschlossene Gestalten; seine Welt ist eine Beziehungswelt.,

Von hier aus führen Wege ebenso wie zu seiner Begabung für Mathe-

matik und Musik zu seinem Utilitarismus und zu seinem Intellektua-

lismus, die nur zwei Seiten seines Relativismus sind: wer alles An-

schauliche als Relation sieht, wird sein Leben als eine Kette von

Ich-Relationen, von Nutzzwecken leben; er wird aber andererseits

die Betätigung seines Denkens auf der Suche nach dem Absoluten

von aller Anschauung ablösen, wie dieses Absolute selbst von aller

Anschaulichkeit. Von ebendaher führt der Weg zu der Unfähigkeit

des antiken Juden, bildende Kunst hervorzubringen. Wo keine

Gegenständlichkeit und keine Hingabe an das Seiende ist, da entsteht

eine rein subjektive Kunst, eine Kunst des unbildhaften Gefühls-

ausdruckes: die Lyrik. Von den objektiven Künsten kann nur die

zur Entfaltung kommen, die nicht von der Natur ausgehen muss,

die Architektur; und auch sie konnte bei den Juden nicht das

Höchste erreichen, weil auch ihr dieses nur in dem Erfassen von

Grundformen der Natur gewährt ist.

Hierzu kommt noch eines. Der Jude des Altertums scheint ein

Erbe des Wüstennomaden mitbekommen zu haben, dessen Dasein

aus einer Folge von Exaltationen und Abspannungen besteht. Davon

dürfte das Gefühlsleben des Juden seinen sturzhaften, eruptiven

Charakter erhalten haben. Er vermochte es nicht, eine Emotion,

die ihn überkam, in sich auszugestalten. Schrecken und Seligkeit

schüttelten ihn, bedrückten seine Brust, würgten seine Kehle. Er

musste sie ausschreien. Was ihn packte, musste er entladen. Und

in diesem Schrei, in dieser Entladung war die Grossartigkeit einer

leidenschaftlichen durchstürmten Menschenseele, ohne Harmonie, aber

voll der inneren Gewalten. So wurde das jüdische Pathos, die



jüdische Kunst des Pathos geboren. Der geniale Jude des Altertums

musste Prophet werden, oder an der Fülle seiner Passion untergehen.

Zum Bilde konnte er nicht kommen: sein Gefühl war zu wild und

der Weg zu weit. Wie von den Sinnen, so führte auch vom Innersten

der Seele keine Brücke zu der Kunst, die Dinge schafft.

Der Jude der Diaspora wird — weniger im Ghetto, als auf den

Wanderschaften, in die er immer wieder hinausgeschleudert wird —
von einer neuen Natur berührt. Er nimmt Eindrücke auf, die an

der Bewusstseinsschwelle zu verdämmern scheinen und doch über

Generationen hinaus die nachhaltigsten Wirkungen ausüben. In seinem

in den Grundfesten erschütterten Leben, das von der stummsten

Verzweiflung beherrscht ist, beginnen sich ganz langsam und all-

mählich neue Triebe zu regen, ein unterirdisches Werk der Jahr-

tausende. Ohne dass er’s merkt, erwacht ein Schauen in ihm; und

der Raum, den er verfolgt durchjagt, wird seinen Sinnen immer

machtvoller gegenwärtig. Aber die aufkeimenden Dispositionen

können sich nicht entfalten. Seine Qual und seine Unsicherheit sind

zu hart und zu ewig, als dass er lernen könnte, sich den Dingen

hinzugeben. Die exklusive Geldwirtschaft, in die er gebannt ist, ge-

stattet ihm nicht, aus seinem Relationsleben in ein Gegenstandsleben

hinüberzugelangen; das Geld, das Symbol der unfruchtbarsten Relation,

drückt allen Drang einer jungen Sehnsucht nieder. Im Zusammen-

hänge mit dieser Lebensenge und Lebensnot löst sich der Sinn des

Daseins immer mehr von aller Wirklichkeit ab, flüchtet immer weiter,

immer weltvergessener in eine starre, fortbildungsunfähige Tradition

und in eine völlig lebensfremde Geistigkeit hinein. Das Religions-

gesetz wird erst jetzt allmächtig. Der Menschenleib ist verächtlich.

Schönheit ist ein unbekannter Wert. Schauen ist Sünde. Kunst ist

Sünde. Und das Gesetz dieser Auffassung erlangt eine Macht, wie

sie in keinem Volke und zu keiner Zeit ein Gesetz besass. Die



Erziehung der Generationen geschieht ausschliesslich als Werkzeug

des Gesetzes. Alles Schöpferische wird im ersten Werden erstickt.

Aber das Neue wächst dennoch, unsichtbar und unbewusst, und

es bricht durch. Im Chassidismus offenbart sich das unterirdisch

Gewordene. Die heimlich erkeimten Kräfte sprossen auf. Der

Chassidismus ist die Geburt des neuen Judentums. Der Menschen-

leib wird das Wunder der Welt, die Schönheit ein Ausfluss Gottes,

das Schauen eine Vereinigung mit Gott. Das Gesetz ist nicht der

Zweck des Lebens; der Zweck des Lebens ist die Liebe. Das Ziel

der Menschen ist, selbst ein Gesetz zu sein. Die Schöpfung dauert heute

fort; der Mensch nimmt an der Schöpfung teil. Es gibt keine Sünde,

die uns von Gott trennen könnte. Alles Körperhafte, das reines

Herzens geschieht, ist Gottesdienst. Askese ist Verwirrung. Alle

Lebensfreude ist eine Offenbarung der göttlichen Liebe.

Die Evolution des neuen Juden hatte ihr Wort gefunden. Das

Tor zur Kunst stand offen. Die Emanzipation, die nun kam, konnte

nur noch Hindernisse hinwegräumen. Das tat sie, in dem sie die Qual

milderte, das Leben erweiterte, die Geldwirtschaft eindämmte und

produktivierte, die Starrheit der Tradition brach, neue Gebiete eröffnete,

die Naturanschauung und die Kunstbetätigung ermöglichte und zu-

gleich den Willen zu ihnen weckte. So beginnt sich der Beziehungs-

mensch zum Vollmenschen zu entwickeln. Die in der Stille

erglommenen Kräfte, die in der mystischen und doch so erdennahen

Glut des Chassidismus ihre religiöse Tat gefunden hatten, lodern in

das Schaffen der jüdischen Künstler unserer Zeit herüber.

Doch ist das Vollmenschentum nur eine neue Phase, nicht eine

Aufhebung des jüdischen Rassenwesens. Der Volksart gemäss ent-

wickelte sich zunächst die Kunst des Gehörsinns, die Zeitkunst, die

Musik. Sie war im Ghetto in synagogalen und volkstümlichen Weisen

lebendig geblieben; nun fand sie sich leicht in die neuen Formen.



In der Lyrik — fast alle Dichtwerke von Juden tragen lyrisches Ge-

präge — blühte der Subjektivismus auf. Die ekstatische Entladung,

das Pathos der Erregung lebte der moderne Jude als Schauspieler aus.

Am spätesten kam die Bildkunst, denn der junge Gegenständ-

lichkeitssinn brauchte Zeit, um sich zur Gestaltung durchzusetzen.

Als die Bildkunst kam, wurde auch sie zum Träger der Volks-

eigenschaften. Der Relativismus lebte auch hier in neuen Formen

fort. Aber gerade durch ihn mag es diesen Menschen, die ohne in

ihrem Blute eine bildnerische Ueberlieferung zu erleben Gestalten zu

konzipieren und zu schaffen begannen^ gegeben worden sein, der Kunst

neue und befruchtende Elemente zuzuführen, insbesondere an der

Schwelle einer Epoche, deren Wesen es zu sein scheint, überall die

Substanzen in Beziehungen aufzulösen und in Seelenwerte umzusetzen.

Diese Künstler sind ein Anfang. Man tut daher besser, als über

sie zu theoretisieren, sie in ihren Schöpfungen vorzuführen und auf

ihre Art aufmerksam zu machen. Das ist die Absicht des Sammel-

werkes, dessen erste Folge in diesem Bande vorliegt. Es soll zeigen,

was an bildnerischen Fähigkeiten im heutigen Judentum da ist. Hier

und da wird auch das Nachwirken von Volkseigenschaften in dem

Wesen der Künstler und ihrer Werke aufgedeckt werden können.

Zusammenfassendes über diesen Gegenstand muss einer späteren

Zeit Vorbehalten bleiben. Unser Buch wird seinen Zweck vollauf

erfüllt haben, wenn es dazu beiträgt, ein bewusst jüdisches Kunst-

publikum zu schaffen, das seine Künstler kennt und liebt.

Wien, im Juni 1903. Martin Buber.
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5aul unö Daviö.
(Hacb einer Roblen5eicbnung.)

Riis Öen bilöern von jofef jsraels tönt es wie leifes l^logen.

£r fcbilöert COenjcben, öie cm Geben leiben, (Dübfeüge unb Belabene.

Rber jie begehren nicht auf unb jie jammern nidDt, jtill tragen jie ihr 6cbid^jal

iinb jinnen ihm nad?, 6ie jitgen in engen, bunblen 6tuben ober hehren burcb

Öen jinhenöen Rbenb. 6ie nehmen RbjdDieö ober harren in Rngjt eines Cieben,

öer fern ijt.

]n Öen grauen Tagen ober öen Dämmerungen, bie jie umgeben, jterben

öie Farben. Tin weicher Grunöton, grau ober braun, berrjdot; jtill unb trübe

wie biejer COenjcben Stimmung. Rber bas Cidot gewinnt ein jeltjames Geben.

Ts webt um jie wie ein mitleibiger freunb, öer nicht burd^ bas Wort, jonöern

nur ÖLirdo jeine Gegenwart tröjtet, ber nicht helfen kann, aber öodD vor öem
Ver3weifeln jd3iit5t.

Gabt ihr jemals, einjam in ber frembe, bie Hadot nieöerhommen jehen?

Diejelbe janfte Wehmut überhommt einen von Jsraels’ ßilöern.

Was mu^te gujammen wirken, bamit bieje Werke entjtehen? Tine

(Denjchenjeele, bie überfliegt von weichem unb gärtlichem (Ditleiben, unb ein

0')alerauge, bas öie feinjte Tnipfänglidokeit für färbe unb Gidot bejitgt, nicht

2



18 fRIT3 5TRßC.

nur für ihre Wahrheit, jonbern auch für ihren Cmpfinbungegehalt, für bas

CDufikalifcbe in ihnen.

Von ber ßanb braucht man nicht 3U reben. Unb hoch! 5 eit ich ben

alten GDeifter fah, mufe ich bei feinen Bilbern immer an feine Banb benhen.

€ine fraulich kleine, verrungelte Banb, wie gefchaffen, falten ber Borge aus ber

Btirn eines Ceibenben 511 ftreid^en. ODan ftellt fie ficb gern vor, wie fie mit

„empfunbenen“ ötriciDen biefe bufterfüllten Olitleibsbilber malt.

wur3elt. Hehmt
ben ODenfchen fort,

ber fein inneres

Grieben ber Welt

finb nur ein tönenbes €1*3 unb eine klingenbe Bchelle. für ben Bünftler aber ift

bie 'Cechnik, auch wenn er fie mit allem Raffinement pflegt, nur bas ODittel, um
ben ODenfchen aus3ubrüci^en.

Das ift ber fall jofef Jsraels’.

Unb beshalb muf5 man 3uerft von feiner Seele fprechen. Unb beshalb

mu^ man auch von feinen jungen Jahren fpredDen. Wir wiffen wenig vom
Bünftlerkinbe. Die Bünftler felbft verachten oft ihre Binbheit unb verfchmähen

es, fie 311 beridoten. Bie, unb nad^ ihnen bie Bunftfdoreiber, beginnen meift mit

bem Rugenblid^, in bem ber lüngling aus3ieht, bas Banbwerk feiner Bunft 3U

lernen. Das mag beim auch für ben Rrtiften, ber feine Bunft aus ber Bunft holt,

genügen, für ben Bünftler, ber fie aus ber Datur holt, genügt es nidDt. ]n biefen

ODeiftern wirb ber Bünftler früher geboren als ber Banbwerker. fram;ois ODillet

ift einer ber Wenigen, bie ihre ]ugenb er3ählt haben. Baben nidDt fdoon in ber

Beele bes normannifdoen Bauernjungen, ber auf bem felbe tagwerkte, bie Beime

aller Werke geruht, bie in feinen ODannesjahren aus ihr entwudDfen?! Lieber

Bans Dhoma fpredDen feine Bilber fo beutlidD. Bat er jemals etwas anberes

Die 5tül3e ber ODutter.
nodo fo gut ge=

macbten Werke

Gs ift gar nicht mobern,

feinen Ruf als Refthetiker hält,

fpred^en. Rlles anbere gilt für

Das ift ber Rüd^fcblag

Llnfug getrieben

hat. Rber es ift

ebenfo tböricht,

wenn man heutege:=

füffentlich ignoriert,

ba^ jebe grofee

unb eigene Bunft

in ber rnenfcb^

lidDen perfönlich*

keit bes Bilbners

von ber Beele eines ODalers 311 reben. Wer auf

foll von tecbnifchen Problemen unb pro3effen

fentimental.

bagegen, bü|5 man früher mit bem „Gemüt“

ausfprechen will

unb mu^, unb auch

ber größte ODeifter

ift nidot mehr

Bünftler, fonbern

nur nodD Rrtift, ber

mit formen unb

färben fein ver=

blüffenbes Bpiel

treibt, wie ein

anberer mit golbe*

nen Bällen. Beine
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]06ef ]6RR€C5 . 21

Die Uranl^e Isvau.

gemalt, als was (>er träiimerijcbe l^nabe in öem weltfernen ödDwarswalöborfe

gefeben iinö gejonnen bat?!

Israels gehört su ihnen.

Ober öocId nid^t? £s wirb ersäblt, ba[5 er erft jpät su feiner l^unft ge=

kommen fei, biu\'b 5 ufall. £ine fd^were [Krankheit gwang ben „akabemifd?en“

0')aler, ber fd^on über bie Vüergig hinaus war, in 5anbvoort, einem fifdDerborf

feiner bollönbifdoen löeimat, Crbolung 511 fud3en. 3u löiftorienbilbern unb

Porträts fehlten O')obelle unb Requifiten. Ru^erbem reigte ihn bas Geben ber

fifdoer, ihre gefahrvolle Rrbeit, ihre kleinen engen löäufer, reigten ihn Cuft unb

Cid^t, unb ber COaler, ber einer unter anberen war, wirb einer für fid^. Die

Crsäbler fd^reien nid?t einmal Olirakel über biefe plöl5lid3e Verwanblung.

Vielleid:)t können fie fido fogar auf ben Obeifter felbft berufen. Unb bod^

kb glaube ihnen nidot unb würbe ihm felbft nid^t glauben. 5o etwas kann nid?t

gefd?eben. Der l^ünftler, ber hier fo plöt5lidD berausgutreten fd^eint, muf5 fido

vorher entwid^elt haben. Ruf ber Rkabemie? 6idDer nid^t. Rber nod^ früher

vielleidDt, in ben jungen jabren, bie bie [Zünftler verad^ten unb gar nid^t in

Detradot gieben?

60 will es mir erfd:)einen. ]d3 glaube, unb nado bem, was wir von

anberen wiffen, ift es nidot su kühn, ba[^ ber l^ünftler jsraels geboren würbe.
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Der Dorffcbreiber.

wäbrenb ber kleine jüöifcbe l^nabe, ber 'Colmubjcbule entronnen, als Bank*

aiisläufer ge|cbäftig biirdD öie Strafen von Binjterbain trabte unö unter feinen

Btammesgenoffen im Ghetto wohnte.

Ob er öamals fchon an’s COalen geöacbt bat ober nidot, gilt babei gleido.

Rber er lebte unter armen Olenjdoen, bie 311 ber eigenen Hot bie Hot bes Volkes

brüd^te, er war einer von ihnen. Wie hätte fein weidDes Ber3 nicht mit ihnen

leiben follen? Damals ift bie 0')itleibsftimmung in ihm, wenn nidDt erwacht, fo

hoch täglich aufs neue genährt worben, bie fein gaii3es Wefen fpäter beherrfcbt

Linb ausfüllt. Olan benkt an bas Jargonwort „nebbici^“, mit bem ber fromme

Jube auf ben Rnblick ober bie Hadorid^t fremben Unglüd^^s antwortet. £s brüd^t

bie Stimmung Jsraels’ wunbervoll aus.

Unb bann: bas Ghetto, in bem er lebte, war bas Ghetto von Rmfterbam.

Rembranbt, ber größte O'faler bes Canbes, hatte es geliebt, hatte in bem gan3en

Bollanb, beffen Rtmofphäre überall fo ungemein malerifd?, fo reicio an Spielen

bes CidDtes ift, gerabe in bicfem Viertel ber Stabt Rmfterbam bie Dinge, bie ihn

rei3ten, am fd^önften gefunben. Sollten bem Bnaben, ber bod^ bas Rüge eines

Olalers von ber Datur mitbekommen hatte, biefe feinen Rei3e entgangen fein?

(Du^ man nid^t vielmehr glauben, ba^ er fie, wenn auch unbewußt, empfanb,

ba[3 er in ihnen fchwelgte, audD wenn er nicht baran ging, fie feft3uhalten? £s

ift nicht möglich, baf5 er unempfänglido blieb.
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Dann aber war er eben in feiner Cmpfinöung öer [Zünftler Jofef Jsraele.

£5 fehlte nur, öaf5 er her (Daler würbe.

£r würbe COaler, aber er würbe nid^t ber 0')aler, ber biefer [Zünftler in

ihm werben mu^te. Das fprid^t nur fdoeinbar gegen meine ßehauptung. Das,

was bamals in ber 5eele bes jungen Olannes lebte, bas „malte man nidDt“ in

biefer 3 eit. Diefe (Konvention war fo ftarb, baf5 es ihm vielleid^t nidot einmal

beifiel, es malen 311 wollen, beim Jsraels war nidot, wie ber robufte Cl')illet, eine

IKraftnatur, bie, allen 511m Drot5, ben eigenen Weg gebt. €r war weid^er, etwa

wie Dboma, er lie^ fid3 madoen, er trieb, was bie anberen trieben. Was biefe

anberen bamals trieben, war bann freilidD weltenfern von bem, was in ihm lebte,

fo ba^ fid3 nid3t einmal bie ced^nik ber Rhabemie für bie ßilber, bie er etwa

träumte, verwenben lie^. 0')an malte löiftorienbilber, tbeatralifdo arrangiert,

patbetifdD bewegt, in bunten glängenben Farben. Unb biefe Bilber waren leer

wie bie O')obelle, bie als (selben pofierten, unb kalt wie bas Dorblidot, bas in

bie fenfter ber Rteliers fiel.

5o leere unb kalte löiftorien malte auch Jsraels. Bie werben nid^t

beffer gewefen fein wie anbere, beim von bem, was fein (ser3 bewegte unb fein

§rau Gin fenfter mit kät5cbcn.
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Der treue freunö.

Rüge rcigte, konnte er hier nidots bineinlegen. Hur eines von öiefen Werken
inöd^te inan wohl jeben. Der ]uöe }sraels, öer bis auf öen heutigen Lag gern

öie heilige öd^rift in her UrfpradDe lieft, bat einmal Cutber gemalt, wie er in

her einfamen [Jammer auf her Wartburg öie Bibel überfel5t. ]n öiefem Bilöe

könnte her junge Biftorienmaler mandDes BeimlidDe feines Wefens ausgefprodoen

haben.

Befriedigt haben kann ihn öiefe Bunft nidot. Rber er batte nicht Seit,

fein eigenes 311 pflegen. Die Hot öes Gebens hielt ihn ftreng im Lieblichen

feft, öas allein die Rrbeit entlohnen konnte. €r wohnte im Ghetto und malte

aufeer den Biftorien Porträts; auf künftlerifdoe €xperimente hätten fido feine

Ruftraggeber nictit eingelaffen.

5o hatten die Rkademie und die Gefellfdoaft, wie an vielen fo auch an

diefem, ihr Werk verrid^tet: sie hatten den Bünftler in ihm totgefd:>lagen, um
einen Bandwerker 311 gewinnen. Vielleicht wäre er tot geblieben ohne die

Brcmkheit und die Rekonvalesceng in 3andvoort. (Dan gewöhnt fict) fo leiciot

daran, die Bunft vom Geben 311 trennen und vor der Rtelierthüre 311 laffen,

was man als (Denfch empfindet.



Wenn inoi alt vvirö (Oekiemölöc),



r>-



}06ef ]5RfleC5. 27

Beim (Diltagefjen.

Dun aber würbe bas Dabinleben, bie gewohnbeitsmöf^ige Rrbeit plöt5licb

unterbrodoen. Der (Daler würbe aus ber bürren löeibe biejer binaus=

geführt unb jtanb einmal frei auf ber grünen Weibe bes Gebens. ]ni Rtelier jab

er, wie „man“ jab, hier jab er wieber einmal mit jeinen Rügen. £s war etwas
Heues, was er erblid^te, COenjdDen unb Bdoid^jale unb Bäume, bie er nid^t ge=

bannt batte. Unb eine Cuft, bie er, als O'faler, nicht gebannt batte, bie Jabr=

bunberte lang in Bollanb bein Oraler mehr gebannt batte.

O^an bann nicht von jsraels jpred^en, ohne von ber Rtmojpbäre Bollanbs

5LI jprecben. Jebe Canbjcbaft, in ber eine eigenartige (Dalerei entjtanben ijt, bat

eine eigene Rrt von Cuft gehabt. Die Cuft bejtimmt bas Bilb, bas ein COaler^-

äuge von ber Welt gewinnt. }n ber blaren Cuft von §loren3 haben alle Dinge

eine fejt umrijjene Storni; nodo in ber §erne jiebt man jebe Cinie eines Baujes,

jeben Rjt unb jebes Blatt eines Baumes. ]n Venebig hüllt ein feuchter Baud?

bie Hatur ein, bie Cinien verjdDwimmen, bie flädoen, bie farbigen flächen treten

hervor, in janfter Barmonie mit einanber verbunben. Deshalb jteht ber

geidDnerijdDen 0')alerei ber florentiner bie malerijd^e ber Venegianer gegenüber.

Was in jtalien floren3 war, war im Horben Hürnberg, was in jtalien Venebig,

im Horben Bollanb. Bollanb hat eine ähnlidDe Cuft wie Venebig, eine weid^e,

verwijd^enbe, umhüllenbe. Hur baj5 es anbere Gegenjtänbe jinb, bie jie umweht.

Dieje Cuft giebt bem Cicht eine bejonbere Hote, es behommt etwas Warmes
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Der ^IborajclDreiber.

(l^oblen5cicbnung.)

unö, man möd:>te jagen, Jnniges. }n aller (Dalerei, Me auf öiejem Boöen
entftanö, ijt öieje Rtmojpbäre 511 fpüren. Rber ihr eigentlidDer (Daler war
Renibranöt. €r war öer €rjte, ber jie in öen Dämmerungen malte, in öenen

jie ihr kräftigftes Ceben gewinnt. Rlle prad^t feiner Bilöer beruht auf biejer

€ntbeckung.

Dad^ ihm kamen Bunberte, bie auf feinem Wege ihm folgten, beren

Bunft auf feinem Erleben beruhte. €in jahrhunbert einer unvergleidDÜdDen

Bunftblüte war bas Refultat.

Dann aber fanb man frembe Bunft vornehmer, jtalienifdoe (Dalerei,

burd? bie §raii3ofen überliefert, würbe bas Vorbilb, man verlor bie Fühlung mit

ber Beimat unb bie Cmpfinbung für ihre Eigenart. Das Dorblidotatelier ift

international, es hat überall benfelben kalten Ilon.

jsraels war ber £rfte, ber wieber aus bem Rtelier in bie Datur hinaus*

gekommen war. öobalb er biefe Datur anfah, mu^te er bie Cigenart unb

ben Rei5 biefer Rtmofphäre fühlen. £r entbed^te wieber bie holiänbifdDe Cuft,

wie Rembranbt fie eiubed^t hatte, unb wie Rembranbt nid^t nur für fid), fonbern

für Viele, bie ihm folgten.

Deu war bas Ceben biefer armen unb gebri'K'kten (Deiifdoen, neu war bie

Rtmofphäre, in ber er lebte. Unb bod? nidDt fo neu. Diefe gau3e Welt war nidot

fo fehr verfdoieben von ber, in ber er als Bnabe gelebt, bie er als Bnabe
empfunben hatte. €s modDte ihn wie an einen Draum gemahnen, ben er einft

geträumt hatte, unb aus bem er gu einem rauhen unb kühlen Lag erwad^t
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Der CborafdDreiber.
(Oclgcmälöc.)

war. Vielleicht war ihm in jtillen ötunöen fein Dilö aiifgetauciDt, als etwas,

öas man wohl fefthalten könnte. Rber es gab nidot viele ftille 6tunöen für

Öen (Dann, öer fleißig in einem fdoweren Berufe um fein tägliches Brot arbeiten

mu^te. 6o war öer Uraum verblichen.

Der BaudD öer Hatur, öer aus öem Geben öiefer O'fenfc'ben in freier Cuft

ausftrömte, lie^ öen Bünftler, öer in ihm geftorben war, wieöer auferfteben.

Jetgt aber war er O'faler, er kannte öas Bcmöwerk, jet3t konnte ficb, mu|3te ficb

feine Gmpfinöung in Dbaten umfet5en. Bein Grieben wuröe 311m Sdoaffen. Die

Schranken öer Profeffion, öie ihn von öer Welt abgefd^loffen batten, fielen.

Dicht mehr öer akaöemifcbe (Daler, öer (Denfcb jofef )sraels malte, was fein

Berg bewegte, was fein Rüge reigte.

Dur wenn man öie Gntwid^elung öes (Deifters fo ficb öicbtet, verftebt

man fie. Bein OOirakel ift in Banövoort gefdoeben, fonöern etwas Dotwenöiges,

DatürlidDes. Was in öem Bünftlerkinöe gelebt batte, ftanö in öem (Danne
wieöer auf.

Bobalö öas Sdoaffen in Banövoort Jsraels öie (Dittel gegeben batte,

feine eigene Gmpfinöung ausguörüd^en, nütgt er fie audo, um öie (Denfcben
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Ütri3ug.

öee Ghetto 311 malen, wie er fie einjt jab. Sollte er nidot öodo jdoon als

[^nabe, her noch nidot (Daler war, biefe Bilöer gebaebt haben?

Joraels bat ein Buch über „Spanien“ gefdorieben; ee febeint mir eines

ber bejten Büdoer 311 fein, bie id3 kenne. €r bat ei'3äblt, als hätte niemanb vor ihm

über biefes Canb etwas gejagt unb als bebürfe es keiner l^ünfte, um jeinen

Beridot interejjant 311 machen: jadolid^, klar, knapp, alles belebt bureb ein

warmes Gefühl für bas Sd^öne.

Wer ben (Daler jsraels kennt, finbet bie gan3e Perjönlicbkeit in

bem Sdoriftjteller wieber. Die Olenjdoen imjerer Seit lejen aber bejjer als

jie jeben. So mag es ihnen bequemer jein, von bem Buche aus 311 ben

Bilbern 311 kommen. Die Bilber jinb jo gemalt wie bas Budo gejebrieben ijt:

jadDlicb, klar, knapp, alles belebt biirdo ein warmes Gefühl für bas Sdoöne.

jsraels ijt eine perjönlidokeit, aber niciot bas, was man beute jo nennt.

Die mobijebe „perjönlicbkeit“ benkt immer an bas liebe }do, jdowebt in

bauernber furdot, jido nidot beutlido genug 311 unterjeioeiben, jie ijt jdowacb unb

karikiert jicb, um 3U wirken. Die jtarke Perjönlidokeit braudot jido nicht um jicio

3U bekümmern, jie kann jicb gati3 ber Sache bingeben, ihre Bufopferung wirb

ihr Sieg, ba jie 3urücktritt, leuchtet jie hervor.

Dieje Sachlichkeit ijt niciot ibentijch mit Realismus, trot3bem jie oft

Realismus ijt. Jsraels ijt nidot Realijt, jeine Sadoe ijt nicht ein Stüd^ Welt,
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[onöern öie 5tinimung, öie öcrübcr liegt. £r ijt nicht ein €piher, her hie Dinge

ein3eln auf3äblt, jonbern ein Cyriber, her öen einörueb ihres Siijammens

wieöergiebt. ]c1d mödDte, was ido meine, an einem literarifdDen ßeifpiel blar=

mad:en. Wenn es jicb öarum banbeit, ben O')onbjcbein 311 jdDilbern, fo würbe

ber Cpiber fdoilbern 3imäd?ft eine Canbfebaft, unb bann wie ber (Donb jein

Ciebt verjen=

bet, unb wie

biejes Cid^t

in ber Canb=

jdoaft fein

6piel treibt.

Goethe fingt:

„fülleft

wieber Biifcb

unb Dbal -

6till mit

Hebelglang“.

5o wie

Goethe fingt,

würbe Jsraels

malen. Diefe

3ufammem
faffenbe £in=

faebbeit, bie

feine 6ad3e

verlangt, ift

fein perfön=

lieber 5 til. Der

l^ealift analy^

fiert, wie eine

flamme in

einem bämme=
rigen Raume
wirbt, er 3er*

gliebert ihr

Gpiel in bun=
l^inbbeit.

bert Details,

er entbeebt mit

febarfemfluge

Gwifebentöne,

bie vor ihm

niemanb fab.

Das bann

böcbft

bewunberns=

wert fein, unb

wir bönnen

uns baran er=

gö^en, mit

bem 0')aler=

äuge mib

gufeben.

jsraels analy^

fiert nicht, er

„bidotet“. Gr

malt bie be=

baglidDe

Wärme bes

flacisernben

feuers, lä^t

uns gerabe

bas env

pfinben,

was wir bei

ber Bewunbe*

rung bes

realiftifeben

Cl')eifterftüd^es vergeffen haben. Cr giebt nicht einen Gtricb mehr als nötig ift,

um bie Cmpfinbung von bem Geben ber Gacbe in uns 311 weci^en, weil

jeber GtridD mehr ben Befebauer von biefern, was ihm bas Widotige ift,

ablenben mü^te.

Wie bei einem großen Dichter bie Worte, fo bekommen bei ihm bie

Dinge ihren urfprünglidDen Sinn wieber. Sie wirken mit ihrer gati3en Braft

auf unfere Seele, ohne ba^ fie mit vielen Rbjektiven eingehämmert werben.
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Genefung.

Rls jsmcls einmal vor einem feiner Bilöer öen alten 0^en 3 el um feine

0')einimg fragte, fagte öer 6ro[3 ineifter öes Details: „Gut, gut“, um öann in

feiner bekannten Rüd^ficbtslofigkeit mit öem Seigefinger auf bunbert Gingelbeiten

losgufabren mit öen Worten: „aber faul - faul faul!“ (Dengel war in einem

jrrtum, ber bei ibm begreiflich ift, ben aber viele teilen. O^an kann ein fein=^

maler fein unb mit bem (Dikrofkop malen icb meine natüiiido nicht (Dengel —
unb babei innerlid^ imerbört träge fein. Jsraels’ Rrt forbert bei jebem Strich

ben gangen (Denfdoen, weil er niemals etwas wiebergiebt, was er fiebt, was
unter Umftänben gang medoanifdD gefdoeben kann, fonbern etwas, was er

empfinbet. Sein pinfelftrid? nuifg, wie ber BogenftridD eines Geigenkünftlers,

burdo bie innere Grregung befeelt fein.

Was von bem Steuer gefagt war, von einem eingelnen Dinge, bas gilt

für bas Gange, für ben Raum unb für bie Canbfcbcift. Ruch ba ift Jsraels

nicht BeobadDter, fonbern Gmpfinber, will er nidDt bie Crfdoeinung, fonbern bie

Seele geben.

Das Wichtige liegt alfo im Gefamteinbrud^. Diefen Ginbruci^, ben unter

ben unb ben Cidotbebingungen ein Simmer ober ein Stüd^ Welt madDen, fprid^l

Jsraels in bem Grunbton feiner Bilber aus, in bem ficb alle Cokalfarben auflöfen.
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ftllein auf öer Welt.

Graue Ilage unö braune Dämmerungen jinö es, wie oben gejagt würbe, in bie

er jeine armen Gelben bineinjet3t, trübe gejtimmte. Das giebt für ben ober=

fläcblicben Betrachter jeinem Werke etwas Ginförmiges. (Dan mu^ bas Rüge
feiner einjtellen, wenn man ben Reichtum in ben lluancen ber beiben Grunbtöne

erkennen will, bie 3arten Reige, bie er aus ber biirdD jeine Gadoe bejdoränkten

Palette berausbolt.

Wer bie Dämmerungen liebt, kann nicht bie Bejtimmtbeit ber form lieben.

Das Detaillieren in ber Seidonung ijt burdo bie Gtoffe, bie jsraels wählt, noch

mehr ausgejcblojjen als bas Detaillieren in ben farbigen Effekten. Gs würbe

jeine Bilber nid^t nur erbarmungslos gerrei^en, jonbern jie audo unwahr mad3en.

Der Bejcbauer, ber bei ihm ben (Dangel an „Durd^fübrung“ beklagt, redotet mit

ber Datur, nicht mit bem Bünjtler.

Gr 3eicbnet jeine figuren jo, ba^ jie leben, ba^ ihre Baltung ben 3ujtanb

ihres Börpers unb ihres jnnern ausbrüd^t. (Dit akabemijcber Korrektheit, mit

Gtubien nach bem gejtellten (Dobell ijt gerabe biejes nicht 311 erreidoen. Rls

bie Renciijjance bie Rnatomie bes (Denjcben jtubierte, verlor jie etwas von ber

JnnerlidDkeit, bie in ben Werken ber primitiven uns ergreift. Jsraels ijt kein

Primitiver, aber er 3iebt ben Rusbrud^ ber Rnatomie vor, wie ein jo gaii3

anbers gerichteter (Deijter, unjer Böd^lin auch. Gbenjowenig wie Jsraels bie

Dinge analyjiert, analyjiert er bie 0')enjcben. Gr will nicht ihre Rüd^en unb

3
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Deine unö Dänöe geben, fonbern ihre (Dübigkeit unb ihre Rngjt unb ihren Darm.
Das erreicht er.

Deshalb paffen feine (Denfcben 3U feinen Dingen unb beibes 3U feinen

Räumen. Unb biefes 3ueinanberpaffen giebt feinen Dilbern ihre Cinbeitlicbkeit,

auf ber ihre unmittelbare Wirkung beruht.

(Dan braucht Jsraels’ Dilber nidot auf3U3äblen, nidot cbronologifdD anein*

anber3ureiben. £s giebt in feinem Werke keine eigentlidoe Cntwid^elung. Rls

er ba3Li kam, ficb felbft 311 malen, war er ein reifer 0')ann, abgeklärt unb

abgefcbloffen, braudDte er nidot mehr 311 fudoen unb 3U irren. 5eine Sache

ftanb ihm feft, unb aus biefer Sache flof5, wie id3 3eigte, mit einfacher

Dotwenbigkeit fein Stil. Sr ift als (Daler freier geworben, bas ift alles, was
fpätere Werke von früheren imterfcbeibet.

Sin3elne Dilber treten bebeutfam hervor. Die meiften feiner Werke aber

bleiben nicht als ein3elne in ber Srinnerung befteben, fonbern fügen ficb 3U

einer familie 3ufammen. Der Hamen jsraels wed^t nidDt viele Dilber in uns,

fonbern er löft mehr eine Stimmung aus. Wie aus jebem feiner Werke, fo

tönt es aus biefem Hamen wie ein leifes Dlagen.

Srft wenn man ficb vertieft, wenn man fucbt, taucht hier unb ba eine

Geftalt auf. Olan. fiebt ben Stranb am (Deere, bas unter grauem Dimmel bewegt

fid3 weitet; eine frau unb ein Ikinb ftarren bang in bie ferne, bie keine

kinöer öes (Dcercs.
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Die Spinnerin.

Rntwort auf ihr angjtvollee fragen bat, als ein Raunen unö Raufeben, öas

von Öen Opfern unten am Grunö 311 ergäblen febeint. Olan fiebt ein enges

3immer am öunklen Rbenö; am feuer fügt eine alte frau, man füblt fie warten

unö warten. Cl')an fiebt einen Weg in öen Dünen; öie HadDt finbt, unö auf

einem klapprigen Wagen fährt ein vom Dagwerk (Düöer öem Deime gu. O'fan

fiebt eine Strafe in öürrer föeiöe; arme (Denfdoen gieben mit öürftigem löaus*

rat um, aus einem troftlofen föaus in ein troftlofes loaus. (Dan fiebt ein

öunkles 3immer; ängftlicbe Rügen kebren gu öem Bett im Bintergrunö, wo ein

teurer l^ranker leiöet. (Dan fiebt Binöer, öie am ötranöe oöer im fladoen

Waffer fpielen; aber audo fie haben etwas Crnftes, als breite öas fdowere

Geben, öas fie erwartet, febon einen Bdoatten über ihre 6 eele.

Rlle öiefe Bilöer fpiegeln öas Geben öer bollänöifcben fifdoer wieöer, in

öas Jsraels guerft öamals in 3anövoort einen Blid^ getban. 6 ie bilöen, wie

gefagt, öen weitaus gröfgten Leil feines Werkes.

3
"
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Viel geringer an 3abl jinö

öie Bilöer, 3U öenen ihm öas
Ghetto öie (Dotive gegeben

bat, aber öafür ijt unter ihnen

bas eine, bas man als bas
loaiiptwerb bes (Deijters be=

3eidDnen mu^: „Gin 5obn bes

alten Volkes“.

Gine fcbmale Gaffe im

Ghetto. Gin ärmliches Baus.

Lieber ber offenen Bausthür

hängen alte Bleiber. Heben
ber Ghüre links unb rechts

fteht unb liegt alter Bausrat,

barunter hier unb ba eine

„Rntiquität“. jnmitten feiner

Waren fi^t ber Gröbler, ein ar=

mer ]ube, in fchlidoter Gracht.

5ein Ceib ift verkümmert unb

gekrümmt, gro^e füf3e unb

Bänbe verun3ieren ihn. Gine

alltäglidoe unb banale unb hä^=

lidoe Grfcheinung. Da fällt bas

Rüge auf fein Gefidot, unb es

wirbgefeffelt. Ruch bas Geficht

ift unfdoön, es mag noch fd^lim*

mer fein können in bemfeilfchen

unb GcioadDern bes Gefchäftes.

Rber in biefem (Doment bes

ruhigen Ginnens hat es einen

tiefen Rusbruck. Gine unenb=

lidDe CDelancholie liegt um ben bitter herabge3ogenen CDunb unb in bem
I3 lid^ ber Rügen. Dies fcbmer3lic'be Ginnen gilt nicht nur bem eigenen Ceib,

fonbern bem Ceib, bem taufenbjährigen Ceib bes Volkes. Das Genrebilb wirb

3Lir Biftorie, ber kleine krumme Gröbeljube ber Belb eines furchtbaren Gchickfals,

ber Repräfentant einer verfolgten unb verhöhnten Gemeinfcbaft. Wer wagt, über

ihn 311 lachen?

Bein 3weites I3 ilb jsraels’ ift fo weit burchgearbeitet wie biefes, in keinem

tritt feine O'leifterfdDaft in gleicher Weife hervor. Gs erinnert nicht nur an

Rembranbt, es hat wirklidD Rembranbtqualitäten in bem tiefen farbenklang

unb in ber Gchönheit ber Cid^tführung.

Jsraels hat feiten phantafien gemalt. Gr fanb es fchon fo fdower, aus-

3ufpred3en was man fieht, ba^ es ihm faft unmöglidD fdoien, Grbachtes
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(Dutterforgen.

über3eugenö 3U fcbilöern. Den Ceicbtjinn, mit öem jicb junge (Daler an öie

größten Stoffe wagen, bat er nie bejejjen iinb wohl nie verjtanöen. Die f^unjt

war ihm an jicb ein ßeiligea iinö Großes, ein priejteröienjt. €in Werk gaii3

au3 eigenem foröerte für viele jabre öen gaii3en Olenfcben. Jsraels bejitgt

biefelbe Gejinnung wie Gerbart löauptmanns O^icbael f^ramer. Rls ibm ein

junger (Daier mit lautem 5tol3 er3Öblte, er male „Cbrijtus unö bie ebebredoerin“,

fertigte er ibn mit leijem Spott ab: „Gegen Sie eine Citrone bin unb malen
Sie jie ab! Das ijt fo jebwer; icb kann es noch immer nicht.“

(Dir ijt nur eine föijtorie von ibm bekannt: „Davib vor Saul“. £s ijt

jebr be3eicbnenb für jsraels, ba^ er biejen Stoff wählte, nach ben janften

O'felancbolien bie tiefe Sdowermut. }cb glaube niebt, bafe bieje jdDwar3e Stimmung
jemals erjebütternber gejd^ilbert ijt, als in bem finjteren (Danne, ber jido ruhelos

unb mit gequältem l^örper auf bem 3erwüblten Cager gewäl3t bat unb nun,

vom CidDt abgewanbt, halb aufgeriebtet ben l^opf auf bie löanb jtüt3t

unb vor jicb in bas Dunkel jtarrt. Wer je in kummervollen Häd^ten auf
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Die junge (Diitter.

feinem Bette weinenö fGj5 ,
öer wirb aus biefer Btellung bie feelifcben Qualen

berauslefen.

öerabe in biefem Bilbe wirb es febr beutlicb, wie jsraels bas Cicbt

lebenbig werben unb fprecben läj5 t. Davib, ber Tröfter, ftebt im Cicbte, bas

fiegreicio in bas tiefe Dunbel bringt. Wie fein Gefang mit bem büfteren

Binnen bes Bönigs kämpft, fo kämpft bas Cidot mit ber finfternis. Rn bem
Bauptpunkte bes Bilbes treffen Baiil’s Bopf, bie bunkelfte Gtelle, unb bas

Biffen, bie bellfte Stelle, 3ufammen. }n biefer Pointe, bie bas Rüge fofort

auf fido 3 ’iebt, wirb gleid^fam bas Lbema angefdolagen, bas in bem Bilbe

burdofugiert ift.
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}n feinem Buche über „Spanien“ er3Öblt }srael9
,
wie er in ein altee

Baus bommt unb 3ufällig in bas Siimner eines greifen Ilborafcbreibers gerät, mit

bem er fido in bebräifcber Sprache verftänbigt. £s ift eine wunbervolle S3ene,

eine S3ene mit weltgefcbicbtlicber Perfpebtive, wie ficb biefe beiben Greife,

Binber beffelben Volkes, unterhalten: ber eine, treu ber uralten Grabition,

lebt gati3 in ber Gebanbenwelt ferner jabrbunberte, weif5 nichts von Bunft

Linb barf nidots von ihr wiffen, ber anbere, ein moberner (Denfdo, ift einer ber

größten Bünftler ber Welt, ein „bollänbifcber Cl')aler“, ber Stol3 feines Canbes.

]sraels bat bie Bebeutung biefer S3ene verftanben, ben Bontraft unb

bas Gemeinfame 3wifdoen ihm unb jenem Greife. Rls er ben Gborafcbreiber

malte, bat er ihm feine eigenen 3üge gegeben. Was bann er anbers bamit

haben fagen wollen, als ba^ er ficb ihm verwanbt fühle, fluch er ift ein

„frommer“ (Dann, audD fein Werk ift ein „heiliges“. (Dit feiner Bunft, bie ber

Welt Schönheit verherrlicht, bient er Gott auf feine Weife.

Die frau am fenjter.
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Regenftimmung (1902).

Cejfer Ury ijt in öer gegenwärtigen [^unjt öer exi^lujivjte l^olorijt. £r

gehört 311 öen prometbeijcben Daturen, öie nach einer neuen, allunifafjenöen

öpracbe juchen, öa ihnen öie alte jchaal unö unsuiänglich erjchienen ijt. £r finöet

jie in öer §arbe. Die form jagt nichts von öer Wed3jelbe3iehung, öer WecbjeU
Wirkung öer Dinge. Dieje aber ijt öas WejentlidDe. Das Ding ijt nichts in jich,

alles im RH. Das Ding ijt Wirkung, nicht 6ubjtan3. Schließ es ab, unö öu
nimmjt ihm jein Geben. Das Perjönlichjte ruht in öer Besiehung 3um Rnöern.

Rnüpfe ein Wejen an alle Wejen, unö öu lod?jt jein Gigenjtes heraus. Bette

ein Ginselnes in öie Welt: öie (Dauern fallen, öie Btarrheiten löjen jidD, öie

Beeie erwadot, her groj3e pan wirö wieöergeboren. 3 ii öiejem ijt öem Bünjtler
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bie färbe gegeben. Die form trennt, bie färbe verbinbet. Hur bie färbe kann
von Cuft unb 6onne, von Hebel unb Schatten ersäblen: jie ftellt bas Ding ins

Ganse ein, fie wed^t ben ftillen Sujammenklang.

RU bies mag Ury nicht vvijjen: er tbut es. Rber nicht fo, wie man ein

Werkseug gebraucht unb weglegt. Gr ift kein befonnener, überlegener (Dann.

Gr ijt ein Gkjtatiker. Dionyfos lebt in ihm. Gr ift von ber färbe befefjen. Sie

wirb ihm 3UIT1 Gotte, 3U einem allgegenwärtigen Gotte, ben er in Vijionen erfcbaut.

Was er malt, ift nicht „ein Stüd^ Geben“, es finb Vifionen, es ift fein Geben

in feinem Gotte.

Gr grenst bas Gebiet ber färbe nidot ab: alles will er als färbe geben.

Sein Werk ift eine Rbftraktion von allem, was nicht koloriftifcber Wert ift.

Darin liegt feine Ginfeitigkeit unb 3ugleicb feine ODacbt. Sier gebt er weiter,

als je Giner ging, hier gebt er oft über unfere Sinne hinaus, unb hier fcbafft er

bie raufcbartige Suggeftion feiner Töne.

Gs ift von ihm mit Recht gefagt worben, ba^ er bas Portrait pflegt, um
gewiffe koloriftifdDe Beobachtungen in ber Grfcbeinung bes gegebenen (Denfcben

burcbsufübren, bie reine Ganbfcbaft, um bie reine färbe in ihren wanbelbaren

pbafen rüd^ficbtslos bervortreten 311 laffen, bas gro^e pbantafiebilb, um aus

bem Bolorismus eine malerifcbe Sprache allgemeinften Stils 311 entwid^eln.

Damit bängt 3ufammen, ba^ er im Portrait am wenigften er felbft ift unb

3ugleicb tedDiüfcb am wenigften Vollenbetes leiftet. Gr will Gigentümlicbkeit unb

Seelenbewegung bes bargeftellten (Denfcben in farbennuancen auflöfen. Rber
bie Wirklid^keit hält ihm hier 3U viel form unb Begrenstbeit entgegen. Der

einseine, von ber Umgebung abgetrennte (Denfcb bat fefte, ftarre Ginien, bie ficb

nicht aufsebren laffen. Hid^t

als färbe, fonbern als

form bebt er ficb vom
Bintergrunbe ab. Ury
kämpft manchmal gegen

biefe Dbatfadoe an, inbem

er bem Bintergrunbe farbi=

ges Geben 311 verleiben

flicht. Diefer Weg kann

aber nie 311 einer wirklidoen

Ueberwinbung führen, wo
ber Gegenftanb bocb wieber

nur ber Ginseine a 1 s

f
o l d3 e r fein barf.

Das künftlerifdD Be=

beutenbfte, wenn audD nicht

lidDe Umwanblung bes Baumes. Gin (Doment, in bem ficb taufenb Gebens*

fluten mifdDen - bas ift Ury’s Ganbfcbaft. Die Sonne gebietet, unb bie

SonnenversücTung entflammt bie Dinge über ihr Wefen hinaus, 3ugleicb

Stuöie 311 ]erufalem.

bas perfönlicbfte, fdoafft

Ury in feinen Ganbfcbaften.

Bier ift alles fcbon im

Haturmaterial als Wecbfek

Wirkung gegeben. Bier ift

bie färbe unbeftrittene

Rlleinberrfcberin. So kann

er in Wahrheit bie Seele

ber Ganbfcbaft mitteilen,

bie in bem Rufeinanber=

wirken ber Glemente, in

ber gegenfeitigen Huam
cierung, Rbbämpfung, Ver*

fcbärfung, Vertiefung ficb

offenbart. Die Seele bes

Baumes ift bie unaufbör*



"jeremias.

(Oelgemälöc.)
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öd^lad^tenfec (1896) Oelgcmölöe.

aber entflammen öle Dinge einander. Die Sonne neigt jicb, bie Dinge kehren

311 |id? jelbjt 3Lirück, giigleido aber bringen bie Dinge einanber ihr Selbjt wieber.

So jd^afft überall nidDt blo|5 bas CidDt an ben farbenwerten eines Dinges,

fonbern bie ganse umgebenbe Datur.

Rm Perfönlidoften ijt Ury in feinen großen Rompofitionen. löier gelingt

ihm bie Ueberwinbung, bie ihm in feinen Porträts verfagt bleibt. Rudo hier

ftellt fid3 ihm unb feiner Ibee bie brutale piaftik bes Inbivibuums entgegen.

Rber er befiegt fie, ohne fid? über fie binweg3iifet5en: er verleibt fie bem iin=

perfönlidDen (Dilieu fo innig ein, ba^ fie nadDsugeben, ficb su löfen, su ver=

fdomelsen beginnt. Die l^ontiiren bleiben, aber ihre Seltung verfdowinbet. Die

O')enfdoen finb nidot etwas anberes als alle Dinge, fie finb eingegliebert. Was
ift alle Tenfion gegen bie (Dad^t bes Simmels, ber Cuft unb ber Srbe? Was
ift bie Energie eines Wefens gegen bie Cnergie alles Seins? Unb ber Titan

ift audD nur ein Punkt, an bem bie Sräfte fido anbaken, fido bekämpfen,

fido betbätigen; unb fein Tbun ift eine Refultante. Sr bleibt ber Titan, unb Ury
malt ihn in feiner gansen prad^t; unb bodo fühlt man, baf5 er nur ber Sräfte*
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punht ift. Das Problem bes sugleid) abjolut freien unö abfolut unfreien Willens

wirb hier rein malerifcb gelöft.

€s ift tböricbt, vor Ury’s Bilbern ben alten Cinwanb von ber „Hatur“

3U wieberbolen. Rucb hier gilt bas 6cbema ber brei Stufen: Hatur fucben,

Hatur wiebergeben, Hatur verbicbten. Ruf ber erften ibentifisiert man ficb noch

nicht mit bem Begebenen, auf ber britten nicht mehr. Bier ftebt Ury. Das
Wefen feiner Bunft ift bie koloriftifcbe Verbicbtung. GDan mag am Garbafee

biefe farbenftimmung nicht erblicken; vor bem Bilbe wirb man fie miterleben,

mit all ber Rusfcbeibung unb Bon3entration, bie in ihr eingefdoloffen ift. Der

Bünftler bat aus ber ODaterie eine ibr felbft verfagte Gkftafe gefcbaffen; wir

genießen nur bas Ergebnis, nicht bie Vorausfe^ung: in einem ODomente ge=

fteigerten Gebens. Unb bies ift eine Gnabe, vor ber jebe Britik 3erfprübt, fo

beredotigt fie aud^ in einem engeren Be3irke fein mag*

Die Canbfcbaften Ury’s finb fo auf^erinbaltlid^, fo

feben unb füblen, kaum befpred^en laffen. Gber möglich

ber grof5en Bompofitionen. leb wähle fie auch besbalb,

Bilber Ury’s finb unb 3 ugleidD bie, bie 3 UITI Innerften

Im Geben bes Vier*

3 igjäbrigen taud^en

fie erft fpät auf:

1896 „jerufalem“,

1897 bas Triptychon

„Der OTenfeb“, 1898

„Rbam unb Gva“,

1900 „jeremias“;

feitber finb „Das
verlorene Parcibies“

unb ein Barton 311m
„ OTofes “ entftanben.

Gine febon 1883 ge*

malte Bearbeitung

eines biblifcioen

Stoffes, „jakob,

feinen Sohn Ben*

jamin fegnenb“, ift

fpäter vernidotet

worben.

Rber fdoon 1881

in Brüffel war in

Ury eine anbere
StubienUopf (1887).

vifionär, baf3 fie ficb nur

ift vielleid^t eine Rnalyfe

weil fie bie umftrittenften

unferer Seele fpredoen.

jübifebe Biftorien*

Ibee 311m erftenmal

aufgetauebt: bas

Bilb ber Serftörung

Jerufalems. Sunäcbft

benkt er nur baran,

einen gefebiebt lieben

(Homent in eine

trauervolle Ganb*

febaft bineinsuftellen.

Unb 3war, wie es

feine Rrt ift: nicht

bureb bas tbeatra*

lifebe Pathos von

„Belben“, fonbern

burdo bas tiefere,

ftillere unb vor*

nebmere Pathos
einer Gruppe namen*

lofer OOeufd^en, aus

bereu fd^lidoter unb

pbrafenlofer Bai*

tung, gerabe weil
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fie fo fcblidDt unö pbrafenlos ijt, öic

heilige f^roft eines großen öcbid^jals

uns entgegenleudDtet. Von öiefer erften

f^onseption öes Bilöes „jerujolem"

— als einer mobern aufgefa|5ten unö

lanöfcbaftlido abgetönten föijtorie —
geugen gwei öbissen, öie um öas

]abr 1881 entj'tanöen finö. Ruf öer

erften ijt links öer gerftörte Tempel gu

jeben; auf einer groj^en Freitreppe,

vor öer Ceid^en öer Verteiöiger, 5 er*

brodoene Opfergeräte unö gerrijjene

Priejtergevvänöer öiirdoeinanöer liegen,

fit5en jüöijdoe Frauen unö Binöer in

bleidoem, ftummem Gram; redDts öie

Grümmer öer 6 taöt, erfdolagene Brieger

swifdoen öen Steinen ihrer Bäujer, unö Delcucbtungsituöic.

im föintergrunöe eine Gruppe von

Frauen unö Binöern mit Gäd^en auf öem Rüd^en, in öie unbekannte Ferne

binauswanöernö. €in äbnlidDes I3ilö, aber konsentrierter, gujammengeörängter

unö bereöter, giebt öie gweite, Spätere Skisse. Wieöer im Voröergrunöe eine

Treppe, auf öer ein Toter liegt; gang hinten eine gertrümmerte Säulenhalle mit

großen, regungslojen Greifen, öie öem
Toöe ins öunkle Wunöerauge gu

fdoauen fd^einen; in öer O'litte aber,

gwifdoen Ceidoen, eine kahle, lange

Bank, öarauf einige Frauen: öie einen

nieöergebeugt, öie anöeren ins Weite

ftarrenö. Rus öiefer Bank ift nabe*

3U fünfsehn jahre fpäter öas Werk
entftanöen. Der innere Weg von jenen

Skissen gu öiefem ift öer Weg vom
Biftorifdoen gum (Donumentalen. Das
Biftorifdoe giebt einen Rugenblid^ öes

Gefd^ehens. Das (Monumentale giebt

im Rugenblid^ eine Cwigkeit. Das
Biftorifche giebt öie Cnölid^keit öer

öargeftellten Dinge, öas O'fonumentale

öeren Unenölidokeit. Im Biftorifdoen

entfdDeiöet öas Bönnen allein, im

O')onumentalen geht über Öen wefent*

lid^en Wert öes Bönnens nod? öer un=

meßbare Wert öes Wollens hinaus.
Cafe Bauer.

(1888) Oclgemältic.
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bas mehr als Rüge imö Banb, bas eine

einsige, einmal jid3 aushlingenbe unb un*

vvieberbringiid^e (Denjcbenjeele ijt.

Die Bank auf bem Bilbe ijt in ben

Jahren gleidofam heimlidD gewacbfen, bis

jie 3 Lir Grunblage eines großen Bilbes

unb 3 Lim Byrnbole einer Welt würbe. Dun
jteht jie über bem (Beer, vor bem fteilen

Uferranb. Gin Rbenb kommt, reido an

öebnjudDt unb Bdoönbeit. Der grün*

glübenbe Bimmel ijt von kleinen, matten,

gartroten Wolken überfpielt, unb überm

Wajjer jpielen güngelnbe farbenflammen.

Rber wer mit gansem Rüge bineinfiebt,

fiebt ben Ton bes Sdomersenratjels unb bas

Beben unjtillbarer Behnjud^t im Bimmel

unb im OTeere. Das i|t Ury’s Ton unb

Bewegung.

Die lange, nad^te Bank bebnt fid) ba

aus vor Bimmel unb OTeer. 3wei fdDlanke

Böumd^en ftred^en fido vor ihr empor;

bie Btimmung magerer, fdoeuer Bnaben*

arme ijt in ihnen. Gine jpäte Bonne

bringt gwifdoen ihren Bweigen herüber. (issi).

Rber bieje leigten Btrablen jinb mübe unb

kommen nid^t bis gur Bank. Die jtebt ba, in Bd^atten unb Hebel gehüllt,

unb man fühlt, wie hinter ihr ein freublojes Canb jidD bingiebt mit kargen

Rednern unb fdoweren bumpfen Cebenskämpfen. Vor ber Bank raujcbfs

gwijdDen (Beer unb Biinmel wie von mädotigen klügeln; hinter ihr ijt bas Bd^atten*

lanb wie ein Reido ber Gefangenjcbaft.

Ruf ber Bank jitgen (Betifd^en, Juben. Burse Rajt auf einer grojgen

WanberfdDaft. Gin Rugenblid^ gwifdoen Vergangenheit unb Bukunft. Rn fids

ijt biejer Rugenblid^ nidot mehr als jeber

anbere vor unb nado ihm. Reu^erli(±)

ijt nidots an ihm, was ihn erbeben würbe

über bie anberen, wie jene Beit ber

erjten Trauer auf ben Trümmern Jerujalems

über alle anberen Beiten. Bie wanbern

jdDon viele lange bleierne Tage, nun

jitgen jie ba, halb werben jie aufjteben

unb weiter wanbern, jido weiter jdDleppen

burdo ben oben Jammer trojtlojer Beiten

unb Cänber. Unb hoch ijt biejer Rügen*oeitungsleicr (1887).
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[öerbft=Canöfcbaft (1884) Oeigemöiöe.

Aus „Deutfcbe l^unlt unö Dehoration“, berausgcgeben von fllexonöer Ixocb, Darni)'taöt.

blid^ eine Ewigkeit, öenn er entbüllt öie 6eelen 311 flammenber 5elb[toffenbarung.

£s i|t ein Rbenb unter vielen Rbenöen iinb juöen unter vielen juben. Rber

bieje (Denjcben jinö bas ganse jübifdDe Volk, unb biejer Rbenb ijt feine ganse

Gefdoicbte. Das ift Ury’s langer, feliger t^ampfweg von ber Skisse 311m Werke:

er ging aus, bie jübifcbe Vergangenheit 3U malen, unb er bat bie jübifdDe £wig*

keit gefunben.

Ewigkeit fpridot aus biefen ftummen (Denfdoen, bie nebeneinanber, nidDt

miteinanber bafi^en, jeber feinem eigenen Traumgewebe hingegeben unb bodo

im tiefften Geben feines ßlutes allen anberen verbunben. Cwigkeit fpricbt aus

ihren 5eelen.

Rus bem Riten bort redDts mit ben bürren, ineinanbergefd3lungenen

ßänben, bie ruhig unb bodo gang burcbsud^t finb vom (Krampf bes uralten

Gebetes, mit bem fd^malen OTunb, beffen Unterlippe vorgefdooben ift, wie ein

Trut33eid3en bes Glaubensfid^eren, mit ben halb gefdoloffenen Rügen, beren Blid^

ohne Rid^tung ift, wie in bas raumlofe jenfeits gewanbt, aus bem ber Unfid3t=

bare ihm guhört. Die Gllbogen auf bie Beine geftütgt, in fdowerer, etwas ftumpf

ergebener Treue, fit5t er ba. Bein Glaube hat ihn blinb gemadDt für ben gansen

Verlauf feines Glenbs; er wei^ nur, ba^ Gottes ftrafenbe Banb fido auf ihn

unb bie Seinen gelegt hat. Gr erwartet alles von biefer Banb, bas Befte unb

bas Böfefte; feine Bänbe, bie feingeglieberten, feftknochigen, kennen nur bas
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jerujalcm (1896) Oeigcmäiöe.

Gebet. £r wirb glaubenö jterben. £r ift einer von vielen. Bber bie Gwigbeit

jpricbt aus ihm.

Unb aus bem Jungen, Wagemutigen, Boffnungstrunkenen neben ihm,

burcb beffen eblen Rajjenkopf bie frijcbe Cebenskraft bes Volkes wie ein 6lut=

l'trom fiie[5t, Vifionen, Ibeen, piöne erregenb. €r kennt ben Bbgrunb bes Unbeils

unb ber Gefahr bis in bie let3ten Untiefen hinein; unb boclD gebt fein freier,

jtober Blid^ weit hinaus über bie Wajjer, 311 fernen Cänbern, 311 neuen Rn=

fangen, 311 ungebeugtem Ringen. Bier ift Freiheit, Bübnbeit, Braft, Bukunft.

Bampflujtig unb fiegbaft ift fein Blid^, unb fein Börper wie aus Gr3 gegoffen

unb bod) biegfam wie junge Palmen.

Heben ihm eine verhüllte S^rauerigeftalt, gan3 bem (Heere 3ugewenbet,

vertraut unb geheimnisvoll 3ugleidD. Bie hält bie linke Banb nad) links, wie

einer, ber ein fernes Canb ftaunenb erblid^t; fie ift voll von Versweiflung unb

voll von ouverfid^t; unb fie ift nid^t mehr hier, fonbern brühen, im Bebtifudots^

lanbe; fie wei^ nidot bas Werben ber Grfüllung, aber fie weif5 beren Bein.

Wunberbar 3eigt fido hier Ury’s fcblidDte, gewaltige Rrt, einen Bd^auenben 3U

malen, unb feine Bunft, Bänbe 311 Trägerinnen gebeimfter Gmotionen 311 geftalten.

Rm Boben ein Bnabe, ber nur 3um Teil fidotbar ift; mager unb verträumt;

aus bem fragenben, nodo nidDt begreifenben Blid^, ber halb in ben Bimmel,

halb ins Hicbts verfunken ift, teilt fido uns bie Bunbe von einer fonnenlofen, ver^

härmten Binbheit mit, eine 3age Bilflofigkeit ftöhnt auf. Bier ift bas gro^e
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Ceib noch S^rage, noch unbewußte Caft.

Der [^nabe bebt bie foönbe leicht ge*

faltet, nicht ineinanbergefcblungen wie

ber fanatijcbe Rite, empor; er weife

nicht, 3 U wem er betet.

Rus ihnen allen fpricbt ewigbeit.

Weiter vorn, nach rechts gewenbet,

bie Rite, eine niebergeworfene 6tamm*
mutter. 5ie börnmert bin, bumpf, fajt

bewufetlos, bas Geficbt mit ben fcbarfen,

3erquälten 3ügen aufgeftüfet, ein Bein

über bas anbere gelegt, imjagbar mübe'

Ihre Wangen finb eingefallen, ihre

glan3 lo|en, wimperberaubten Rügen
haben alle Tbränen ausgeweint unb

wijfen nur noch ben ftumpfen, leeren

5cblaf unb bas trübe, bilbloje Btarren

— Rügen, für bie alle färben ber Welt

tot jinb. Bis in bie rauben falten

bes Ueberwurfs hinein lafeet bie alp*

artige (Battigheit ber vernichteten

(IDutterfeele. Rber bie nad^ten, verkrümmten

füfee fpannen ficb bennocb in abeligen

Cinien, unb bie fdomale, feine Banb, bie

aus bem weiten Rermel berausragt, ijt wie

ein 3auberfpiegel, in bem bas neblige Bilb

einfeiger öcbönbeit geblieben ife. Lieber*

baupt haben bieje CDenjcben Rafeenbänbe,

burd^gebilbet unb burcbfeelt. Rber bei biefer

Riten ife ein Bcbid^jal barin. Diefer Banb
GejdDidDte, bie man von ihr abliefe — wie
jie fo arm unb jo bebeutfeim geworben ife

— ijt ein Rkkorb ber feillfeen unb gröfeten

Tragik. Oft legt Llry fo bas Unfagbare in

bie formen einer eblen Banb.

Gwigkeit . . .

Daneben eine junge frau, nieber*

gebeugt, bas eine Rüge mit bem Bleib*

faum auswifcbenb; bas anbere blickt mit
Bei öer Loilette (1889)

flquarell.
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3äbem, aber verwilöertem Rusörud^ nieöer. In ihren

wirren Baaren, in ben verserrten 6ejidDts3Ügen ijt

her €influfe öee graiijamen Gebens auf einen Gebens^

fähigen.

Weiter ein älterer (Bann, her bas Gejidot mit ber

Banb bebed^t. Gin Riifrechter, ruhig Grauernber, ber

feinen Wiberftanb gu fammeln unb innerlich aus=

suleben wei|3 . Giner, ber ben SdDmerg überbenkt, über

ben Bchmerg hinausbenkt. Vielleidot einer von ber

Reihe jener feltfamen, mit Rusnahme 5pino3a’s

beinahe völlig unbekannt gebliebenen Juben, bie aus

bem Ghetto gerabeaus in ben Bosmos treten, ohne

Uebergänge.

Vorn links aber kauert einer am Boben, ein 3er*

vvühlter. Gepeinigter, an beffen Bals fidD ber Wahnfinn

gehängt hat. Bier ift Gntartung, aber bie fpesififd^e

Gntartung ber juben, ber eine kranke, halb fchlaue, Angler (1900).

halb irre

Gebensgier unb eine kranke O'fvftik

entfproffen finb. Bier finb bie grä^*

lidDen Wunben ber jahrtaufenbe unb

ber Gaumel, ber Babbatai fchüttelte.

Der Goliis=GYpus ift hier am fcbärfften

herausgebilbet, in feiner eigentüm*

liehen Pathologie, bie gaii3 erfüllt

ift von verkümmerten (Böglichkeiten,

ein grauenhaftes inneres Geichenfelb.

jn ben Bkissen lagen bie Toten einer

Stunbe am Boben, hier liegen bie

Beelenkräfte von Volks*jahrtaufenben

erfdolagen. Wer in biefes mit ber

Unbarmhersigkeit bes gan 3 großen

Bünftlers ausgebaute Geficbt fdoaut,

begreift, baf3 neben ber jübifdDen

Decabence jebe anbere faft wie eine

harmlofe Bpielerei ausfieht.

Gwigkeit . . .

Unb gang links, bas Gemälbe

abfchlie[genb, ein träumenber jüngling.

Gr hält ben Bopf in ben Bänben, fein

Blid^ ift in einer anberen Welt. Gr

fieht nid^ts, er hat Gebichte ber Ver*

gangenheit in ber Beele. Vielleid^t wirbStuöie.
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Der (T)orgen (öaröafec).
(1900.) Oelgemälöe.

auch jcbon ein Geöicbt ber Gegenwart geboren. Gr trauert nidot, er fudot nidot, er

ernennt nicht, er versweifelt nicht; er tauciot öie ödored^en in jeine reiche

Gtimmung. Aber in öiejer Gtiinmung ijt Grauer unb Grbenntnis, Veröweiflung

Linb Gntbed^eiiujt; unb jie vermählt ihn bem Gimmel unb bem Oleere. Diefe

lange, jcinnale Uferbank trägt ein vielgejtaltiges Geben, aber hier am jtillen

Ranbe keimt bae Cieb, bae alle Seelen faj5t unb jagt, bas Cieb vom werbenben

jerujalem.

Die Gwigkeit bat biejen Graum gejegnet.

Unb jie bat Ury’s Graum gejegnet, ber in Kämpfen einer barten Ginfamkeit

3U biejem Werke würbe.

Das Dilb ijt in einem feiner Grunbverbältniffe Ceonarbo’s „Rbenbmabl“

verwanbt. ]n beiben reagieren mehrere Cl')enfcben, jeber aus feiner Wefensart

heraus unb biefe offenbarenb, auf ein Gemeinfames: in bem einen auf bas furcht^

bare Wort ihres COeifters („Wabrlido, wahrlich, i(±> fage Glich: Giner unter Gudo

wirb mich verraten"), in bem anberen auf bas über ihnen allen ausgefpannte

eine Gcbid^fal. Bei Ceonarbo ift bas Bommenbe, bas auf bie Seelen einbringt,

im fprecbenben Cbriftus bcirgeftellt; Ury malt bas Scbid^fcil in ben Görpern ber

Sitgenben unb im umgebenben Raume,
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Das Bcbid^fal. Beines Volkes Bcbid^jal und öas feine. Denn er

bat es an ficb erlebt unö in biefem Bilde aus ficb berausgeftellt. 5o wobnt
in feinem Werke die gro^e Dotwendigkeit der GefdoidDtsseiten und das l^ampf*

gefe^ eines edoten l^ünftlerlebens, eine ganse Volksfeele und eine ganse
(Denfdoenfeele.

Gin ]abr nadD „]erufalem“ giebt Ury fein "CriptYcbon „Der GDenfdo“,

deffen erfte f^on3eption ungeiäbr in diefelbe Seit 3urüd^reidot wie die Jerufalem*

Bkissen, in die jugendlid^ überftrömenden, ideenreidoen Brüffeler Dage.

Diefes Dreibild ift, nado „Jerufalem“ angefeben, überrafd^end einfadD.

Bs will den Gang eines Cl')enfd:)enlebens, des GDenfcbenlebens, in drei aus=

drud^smäd^tigen, umfaffenden (Domenten darftellen. Drei Döne, drei

Querfcbnitte gleidofam, diirdD den Cauf der Seiten gelegt, und ein gaii3es

Dafein foli uns erfteben. Und es gefcbiebt. Wir nehmen die drei (Domente

als ein Ganses, als das ganse volle Ceben felbft. Wir verrniffen keine

Swifdoenbandlung oder Begründung, wir fragen nicht nach Sufammen*

hängen, wir feben eine [Kontinuität, eine Ginbeit, den gati3en Vorgang eines

Gefd^id^es. Und fo fällt auch die Ge*

wöbnung an individuelle Grfcbeinungen

von uns ab, wir feben in diefen drei

Bildern den (Denfcben felbft, etwas

Ueberindividuelles, Damenlofes, und

wir fühlen: Bier ift das Ceben, neiget

die Btirnen!

Ruf dem erften Bilde liegt der

jüngling im früblingswalde, den das

Cidot der frühen Gönne durchflutet und

in taufend färben taucht, und träumt,

weidDe, flod^ige, geftaltlofe Gräume, für

die es in der Grdenwelt weder Bilder

nodo Worte, nur gau3 3arte, leife an*

gefcblagene Göne giebt. Diefer junge

[Körper ift ins junge Gras gedrückt,

durdD beide gebt ein Weben und

Wacbfen, beide trägt eine ftarke

Cebenswelle. Die Gräume fliegen em*

por, auf leichten flügeln, den Vögeln

nach, mit ihnen eine Weile auf den

dünnen, fangenden Sweigen raftend,

dann weit über fie ficb binausfcbwingend.Candfcbaft.
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ins Grensenlofe. Gr blicl^t

ihnen ftaunenö nad?.

Ruf hem (Dittelbilöe jtebt

3Vvi|dDen 3wei fäulenartigen

13aumftämmen am (Deeres=^

ftranbe her 0')ann, ftemint

ben redeten §uf3 übertrol3ig

auf, kreust in glübenöer

Willensmadot bie gewaltigen

Rrine unb fiebt aus brennen=

ben, wiffenben Rügen hinauf

311m läimmel. Vom löimmel

fd^eint eine riefengro^e löanb

fid:) feinem ßaupte entgegen^

subrängen, bas ber f^ampf in

barten, feften Cinien ausge*

fdDiniebet bat. Gr fühlt bie Caft

ber Riefenbanb unb ift gang

Gegenbewegung. Rlies in

ihm ift bereit 311m ewig

erneuten, ftummen, ausfid^ts-

lofen Ringen.

Rber bie 3 eit, bie alle

Wefen unb l^ämpfe gebiert

unb verfd^lingt, gebt ihren

Weltenweg. Ruf bem britten

Gilbe kauert ber Greis mit

erlofd^enen Rügen, mit er= Conbicbaft.

fcböpftem Görper, aus bem
jeber Wille verglomm, in öbem, kraftlofem Brüten. 5eine Bahn verfanbet

ohne 3 iel. Die 6onne verfinkt hinter ihm, — unb ber Bimmel glüht wie

am erften Gag.

Bünftlers ftillfte 5tunben, Graum, Bampf unb 3weifelsqual haben biefes

Griptycbon gefdoaffen, beffen 5 inn bie Gragöbie bes Ginfamen ift. Gin Ginfamer

ift biefer Jüngling, ber abfeits von aller Gemeiiifd^aft im Walbessauber feinen

flüggen öehnfudoten nadofinnt. Gin Ginfamer biefer (Dann, ber hier im Rngefid^te

bes (Deeres, Blick unb Willen nach oben geridotet, mit bem ödoickfale Rüd^fpradDe

hält. Unb als Ginfamer, von allem (Deiifdoenbunbe Rbgekehrter, bämmert biefer

Greis fid) ins Gterben ein.

Der 0')enfch! Rber bodD nur: ein (Denfcb. Giner, ber eine eigene, allen

unverftänblicbe 6pracbe fpricht, ber ein eigenes, von keinem mitgefühltes Ceben

lebt. Giner, von bem keine Brüd^en führen gur (Deiifd^enwelt. Giner, ber nidDt
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Der (T)enfdD (1898).

Oelgemälöe.

Über fido binausgebt unö ber baber 3erbrocben ins grofee Werbegrab 3urüd^finht,

ohne GUS einer jd^öpferifdoen Cebensgemeinjdoaft bie tiefe Rübe bes ODitteilens

gejdDÖpft 311 haben iinb von bem Weitervvirben feiner Bewegung einen let5ten

Begen mitsunebmen.

Rber Ury greift über biefes Cieb von ber €infamheit hinaus. Wieber

ein Jahr barauf giebt er „Rbam unb £va“. Binen biblifdDen Stoff bat er hier

unbiblifdo unb neuartig bebanbelt. Das finb nidDt mehr bie beiben reuigen Binbs*

menfdoen, bie halb willenlos, naiv 3ugreifenb, eben wie f^inber, „gefünbigt“ haben

unb nun mit einem biefen Gefd^öpfd^en gegenüber gaii3 unbegreiflid3en Rufwanbe
von flammenben Sdowertern unb Worten aus bem Parabiefe verjagt werben,

ehe fie es genief5en konnten. Ury 3eigt bie jungen Welteroberer. Bie wollten

wiffen, mit ben Binnen unb ber Beele wiffen. COan batte es ihnen verwehrt. Bie

aber gehorchten nicht, beim fie wollten bem 6efet5e ihres eigenen Wefens unb nidot

fremben Geboten naci^leben. Sie erkannten unb wudDfen an ber Bekenntnis, unb

als fie vertrieben würben, 3ogen fie bod3 unb ftark hinaus, fidD eine eigene Welt

311 bereiten. Das finb keine thörichten, buf^fertigen Binber mehr, bas finb 3wei

(T)enfd:)en, unb unenblidD mehr als bas: ein O^enfdoenpaar. So hat Ury bie

beiben gemalt.

Da behnt fich bie junge, frifdDe, unberührte Brbe bem (Beere entgegen.

Bs will Rbenb werben. Rbam unb Bva fdoreiten hin, hinter ihnen jagt ber
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5turmwinb öaber, öas einsige

Seichen her 3Ürnenöen 0')äcbte.
ötaunenö jebauen öie beiöen

auf öie unbekannten §el)'en=

blödle, an bie ihr S"u^ jtö^t,

auf öie rätjelbafte tiefblaue

6ee unö öie unbegreifliche

ferne föimmelslinie. €r felbjt*

jicber, mit ftolser gebröngter

f^raft alle (Döglicbkeiten über=>

blid^enb unb burcbforjdDenb,

fie befrembet, aber vertrauenb

angejebmiegt. Ueber ihnen, am
leud^tenben löimmel ein föobes

Cieb ber färben; in ihren

leudDtenben Seelen ein löohes

Cieb ber (DenjdDen kraft unb

ber 0')enjd3enliebe.

IV.

Cs ijt bemerkenswert,

wie Ui'Y fidD immer wieber

311 jübijeben Stoffen hinge=

sogen fühlt. Cr fcheint in

ihnen jeine Cigenart leidoter

ausleben 311 können, gleich*

jam als kämen ihm bieje

Gejtalten entgegen, als be*

gehrten fie, aus ber löanb

bes (Zünftlers ihres Blutes

ein neues Geben 311 gewinnen.

So ift fein erftes grof3es

Bilb aus einer kaum an*

gebeuteten Bibelfsene ent*

ftanben; fo fchafft er in

„Jerufalem“ einen ewigen Rus*

briiciN für bie gaii3e Confkala bes ] übenVolkes; fo kehrt er nad? bem

„COenfehen“ 311 ben Gaben bes Urbud^es 3urüd^; fo fdoenkt er uns ben

„jeremias“, fo arbeitet er an einem „Cl'fofes“ unb träumt von einer „Rüd^kehr

ber juben“.

Vorerft aber malt er ein kleines Bilb von allgemeinftem jnhalte, bas aber

hoch wieber jübifd:)e 0’)enfdoentYpen 3eigt. „ Vergänglid^keit“ nennt er es. Cin

Der ]üngling.
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berbjtlicber, gelb^roter, lafteiv

ber Bbenbbimmel über einer

'Crümmerballe, aus öer brei

3erbrocbene 5äulen empor*

ragen. ]m föintergrunbe ein

Weib mit feinem l^inbe, ber

5onne nadofcbauenb, vorn

3wei (Dönner, ber eine ge*

beugt, hoffnungslos, ber

anbere, ein bober Greis, bie

löanb 3um Bimmel erbebenb,

als wollte er ficb fein Recht

berunterbolen.

Ungefähr gleicb3eitig ent*

ftebt ber „Jeremias“, ber fcbon

3ur Seit ber Vollenbung von

„jerufalem“ Konsipiert würbe.

Diefes reiffte Werk Ury’s

bebeutet fcbon in ber Bompo*
fition ein Dokument. Die

löauptgeftalt wirb in bie um*

gebenbe Datur gleicbfam ein*

gefenkt unb wirkt gerabe ba*

burdD ftärker heraus; bie

trennenben Cinien werben faft

aufgehoben, aber nur, um bie

felifdDen Begrensungslinien

bes Jnbivibuums 3ur vollen

Geltung 311 bringen.

Die Gtilverberbnis unferer

Seit bat uns gewöhnt, bei

Dennung eines Jeremias*

Bilbes an einen effektvoll

brapierten Greis 3U benken.

Der (Dann. ber mit patbetifd^er Grauer*

geberbe auf kouliffenartigen

Ruinen thront. Dun treten wir

vor biefen Jeremias. Gin weiter, mit allen Gcbauern ber Unenblicbkeit wirkenber

nadotbimmel über einem kleinen, wüften Grbenftüd^e. Gine feltfam burdobellte

O^itternacbt füllt bas riefenbafte Büb, in allen Gönen bes Blau unb bes Violett

abgeftuft. Oben Bränse von 3abllofen tiefweiten Gternen; irgenbwo, unficbtbar,

ber (Donb, beffen Cid^tflut ben Raum überfdDwemmt unb aus jebem Cuftpunkte

eine anbere Starke beraussulod^en fdoeint. Unten aber, auf biefem kleinen, nad^ten
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feljenftüd^e, eine braune,

violett umjpielte O^afle,

3unäcbft bäum erbennbar.

€ine fonöerbare felfen*

gejtaltung etwa, aus öem

Boben berausgewadDfen, ein

Rufwurf biejer rauben,

wilben €rbe? (Dan ftarrt,

man fa^t es mit ben Rügen

ein (Denjcb! Unb nun

jiebt man ihn plöl5licb gan3.

£in ftiller, alter (Dann liegt

hier auf bem Boben. Bein

violettes Gewanb i|t in

Bcbatten getaucht, jein

fcbwars = brauner Grauer^

mantel erliegt ber blauen

Gönung biejer einsigjten

Hacbt: eines pilgerims unb

Wanbersmannes Bleiber, in

barten, fcbweren Cinien

fallenb. Ruf feinem Barte

wogt bas Blau bes Welt=

raumes. Beine Rügen

tragen eine ungeheure

frage in bie gren3enloje

ferne hinaus. Bein (Dunb

ijt in jicb verbijfen; man
fiebt, • er würgt an einem

übermenfcblicben Bcbmei'3.

Die Rechte jtü^t bas groj5e,

in monumentalen Cinien

ausgebauene Baupt. Die

Cinbe aber liegt läjjig unb

bocb wuclDtig ba, grof3*

bnocbig, 3erfurcbt, titanem

baft, bis in bie graue, jtraffe

Baut von Beelenmacbt burcbbebt: bie Banb eines Propheten unb eines

Revolutionärs. Unb wenn man lange mit feiner heften Glut auf biefes

Bilb geblid^^t bat, ba fcbeint es einem, als gruppierte fidD bas unnennbar reidoe

Blau ber Dacht um biefe wunberbare Banb, ja, als fdDüfe fie es aus ihrer

golbenen Wunfdoesbraft heraus, biefes Reich bes Blau, biefes Bönigreic'b ber

taufenbfältigen, raumerfüllenben Behnfudot. Um bie Geftalt bes Bebers legt fid?

Der Greis.
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Sonnenuntergang. Rbenö.

bas Blau bell wie ein Cicbtgewanö, nado oben bin wirb es immer bunhler,

tiefer, unirbi|'d3er. Unb an ber Borigontlinie beutet es, in eigentümlidoer flbbebung

jatter vverbenb, bie fernen COenjdDenjtätten an.

€in Britiber bat an ben Sänger ber Blagelieber erinnert. Hidots bann

verbebrter jein. Der hier auf bem Boben liegt, ijt ber Sinjame unb O'fädotige,

bem jeine propbetie bas }od3 unb bie SdDvvinge war, jcbmersbafte, gebrenbe

Cajt unb freiejtes Böbenglüd^. Der Starbe, ben ber Berr gur fejten ebernen

O'fauer wiber jein Volb gemadot bat. Der Wanbernbe, ber jein Baus bat ver^

lajjen müjjen. Der Wijjenbe, bem bas Bei*5 im Ceibe pod^t unb ber beine Rübe
bat, weil in ber S"riebens5eit jeine Seele ber pojaune Ball bört unb eine felb»

jdr^lad^t unb einen CTforbjdorei über ben anberen. Der Verlajjene, ber unter

O'fenjdDen in einem oben Canb lebt unb in ber Dagesbelle unter finjterem

Bimmel. Der Cbrlid^e unb Ungebeugte, ber ben Berrjcbenben bie Worte jeiner

Senbung ins Gejid^t jdoleubert unb ihrem 3orne Drot5 bietet. Der Verbet5erte

unb 0')i^banbelte, ber in ben Stod^ gelegt unb in ben Berber unb in bie

Sd^lammgrube geworfen wirb, bejjen Reben verbrannt werben unb von bem bie
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[öavel=Canöfcbaft.

Priester unö öie loyalen Propheten 3um Volke jpredoen: Diefer ift öes Hohes

fcbulöig. Der Ceiöenjcbaftlicbe, her ficb 311 Racbewünfcben gegen hie Viebuvielen

binreif5en lö^t unh hejjen ganses föer3 hoch am Volke bängt. Der Riiserwäblte,

hen her ßerr betraut unh her 3U feinem (Deifter fpricbt: „föerr, Du baft mich

überrehet, unh ido habe mido Überrehen lajfen; Du bift mir 3U ftark gewefen

unh baft gewonnen“, her fid^ in her Qual feiner Berufung gegen feinen (Deifter

auflebnt unh henkt: „Wohlan, ich will fein nicht mehr gehenken unh nicht mehr

in feinem Damen prehigen“, unh in hem has Wort hoch gud^t unh bebt wie ein

feuerftrom, hem er nid^t wiherfteben kann.

Rus her let3ten 3eit ftammt „Das verlorene parahies“ unh ein Barton

311 einem „(Dofes“. Das erftere ift ein eigentümliches Penhant 311 „Rham unh

€vg“. Diefelben 3wei 0')enfcben fit5en 3ufammengekauert ha. 5 ie hält ihr Binh

im BciDofee unh beihe fd^auen es an, fie mit her ewigen unbewußt wiffenhen

Ciebe hes Weibes, er mit hem tiefen unenhlicben Btaunen hes erften Cl')annes.

Die O'fenfdoenwelt beginnt: alles ift Wunher, unh alles ift Dotwenhigkeit. Das
^arbenproblem in hem Bilhe ift kein neues, nur eine Hrgänsung jenes anhern.

Vom „(Dofes“ lä^t ficb beute faft nic±)ts fagen, ha ihm ja hie färbe

fehlt, hie Ury’s Olad^t ift. Rber her gewählte (Doment ift dDarakteriftifcb:
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(Hofes ftebt ben ftarren, veröerbten Volksmajjen gegenüber, biejer in ber

Sklaverei aufgewacbfenen Generation, welche bie Worte auf Sinai vernehmen

barf, aber bas Canb ber Erfüllung niemals erblicken foll, beftimmt, in ber Wüfte

311 fterben, unb fdDleubert ihnen bie erften heiligsten, von Gott felbft befchriebenen

Gefe^estafeln entgegen; „er wirft fie ihnen an ben I^opf“, fagt Ury.

U
COan überblicke noch einmal biefe Werke.

eine Braft ftemmt fid3 an, eine lebenbige f^raft bäumt fid? gegen bumpfe
Schid^falsmächte auf unb fuebt bie Grlöfung. Das jnbivibuum kämpft gegen bie

Welt. Das ift „ber jnbalt“. — Fllle Dinge berühren einanber, erwed^en eino.nber,

entwid^eln einanber. Gin jebes offenbart bem Bnbern befjen Selbft, lod^t es

heraus. €in ]ebes lebt vom Bnbern, im Bnbern. Das ift „bie form“.

Fln öer DäbmoldDinc (1885). Scbwar 3Wcif5=Ski33e.
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Jn Wirklichkeit ijt Beiöes in jeöem Werke Ury’s unlösbar vereint, Welk
kampf iinö WeltverfdDwifterung, Revolution unö Pantheismus.

£s ift kein harmonifdoer Pantheismus. Von einem 5Yklopi|dDen hart man
vielleid^t reöen. €s ift ein Pantheismus öes öturmes, her Bewegung.

Darunter i[t felbftverftänölich nid^t Gehanklidoes 511 verjtehen, keine „]öee“;

nur ein Grunöverhältnis öes Cebens, eine Cebensoffenbarung, in reiner Bunjt

öargejtellt.

Cefjer Ury ift ein ]uöe. Gr ift auch in Wahrheit ein jüöifdDer Bünjtler.

Gehnfüchtiges Ringen nach her öchrankeniofigkeit; unö öas Gefühl her allein

fd^rankenlofen Welteinheit; öas waren 511 allen Seiten öie Grunömächte öes

juöenVolkes. Unenölichkeit ohne Ruhe. Gin Gottesreido, öas weher hie Perjöi>

lidokeit noch hie Bewegung aufhebt.

Gpinosa hat es su früh in Formeln gebannt. UnterirhifdD glühte es

weiter, von feinem unberührt. ]n unferen Gagen erft kamen ftürmifdDe,

aber wahre Propheten, FUfreh (Dombert, Ceffer Gh'Y. Gie haben keine formel

unh wenig Blarheit. Gie finh Grfte. Gie taften. Gie ftammeln. Rber fie

fagen nicht nur, fie finh Bruchftücke hiefer tiefften Volksmiffion, hiefes kosmifdoen

Gvangeliums: nidot Hatur fd^lechthin, natura naturans ift überall, in mir, in Dir,

von mir 311 Dir, von Dir 511 mir.

Röam unh Gva nach her Vertreibung

aus hem Parahies (1899).



CanbfdDafts^Stuöie,



Rlfreb 6olb

e. (D. cicien





e. m. cicien





Der Dame £. CD. Cilien ift allen bekannt, bie ber

mobernen fcbwarswei^en Bucbillujtration unb ber

mobernen Bucbausjtattung einige Rufmerkfamkeit

fcbenken. ]n Beitjcbriften, exl>bris=5ammlungen unb

auch in einseinen vollftönbig von ihm ausgejtatteten

Büchern finbet man feine künftlerifdoe Banbfcbrift

oft genug. Unb wer fie finbet, verliert jie nicht

wieber, fonbern prägt fie mit Wohlgefallen ficb ein.

Rber was fcbön unb genußvoll im Betrachten ift,

verlangt ober verträgt es auch immer bas 5cbwer=

gewicht einer breiten, äftbetifcben Bebanblung? Das
fragte ich mich 3aubernb, als mir vom Berausgeber

biefes Buches bas vorliegenbe Bapitel übertragen

würbe. Öiebt man einem jungen Beiebner, ber aller*

bings mit geiftvoller Belbftbefcbränkung ficb febon vor

feinem brei^igften Cebensjabre eine ausgefproebene

(Deiftereigenart abgerungen — giebt man ihm nicht

immerhin ein falfcbes Relief, wenn man in feinen

jungen Jahren foviel Ciebt auf ihn wirft? Cäfet bie

Unabgefcbloffenbeit feiner Entwicklung es überhaupt

3U? Da^ ich folcbe Bebenken batte, will ich nicht ver*

Unirahnuing aus „(lieber bes Obetto“. Verlag von S. Calvary O Co., Berlin.
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Der jübiscbe (Dai. flus „Cieöer öcs Ghetto“. Verlag von S. Calvary & Co., Berlin.

jeinerjeits. Fiber nun bin ido in bie Welt biefer f^ünftlerinbivibiialitöt unb ihrer

€ntwicblung tiefer hinab getaiidot, unb ba[5 es „511 wenig“ barüber 511 fagen

geben hönnte, fürchte idD nicht mehr. Wer jich in eine wirhlidoe Eigenart wirklich

verfenkt, ber förbert auf alle fälle an „ 5toff“ genug 3U Hage. £s ift garnicbt

nötig, 3u vergleichen, 3U werten unb burdo Superlative bie eigenen flusführungen

anerkennenswerter 311 machen. Von bem Vielen, bas ich in Cilien’s f^ünjtlerreich

erfahren, über ben (Denjchen, jein Wollen unb jein l^önnen, lohnt es sich burchaus,

einiges loje aneinanber 3U fügen. Unb an minbejtens einem öejicbtspunkt

wirb es babei nicht fehlen, wenn er audo keineswegs um jeben Preis betont

jein joll: Welchen Flnteil hat bas Jubentum an biejer Srjdoeinung?

(Dit Gencbmigung bcs Verlages bes „berliner cageblattes“.



Cingangsblatt 311 „'juba“. Gefänge von Börries freiberrn von (Düncbbauien.

S. fl. Ilattmann Verlag, Goslar, Ceip5ig, Berlin
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I

DeR CVPUS

Der Dypus Cilien’s liegt, 90113 allgemein gefojgt,

in öer 3eit. €s ijt öer Dypus öes jungen (Denjcben,

öer in feiner l^unjt gegen eine gonse Generation,

gegen eine Gcbule, gegen eine (Dauer aus jd5ein=

bünjtlerijcben, veralteten Vorurteilen ankönipfen

mu^. ]m lebten Drittel bes vorigen jabrbunöerts

bat ein joicber f^ampf jpesiell um öie bilöenbe

Runjt, bie (Dalerei allgemein gewütet, unb er ijt

beute tiocId nid^t ausgekämpft. Glaube Cantier, ber

3ola’jdoe föelb, ber 0')ittler einer neuen Brt Ke=

ligion, bat bafür feine l^räfte gelaffen, aber mit

biefem Opfer war bas junge Gefcblecbt nod) lange

nidot befreit unb ber Qualen erlöft. Die alten

Rkabemieen, bie (Därtyrerftätten ber wirklid^en

Galente, triften ja nodD immer ihr träges, fcbäb'

lidoes Dafein. ]mmer wieber fällt ibnen einer in

bie Rrme, ben es brängt, nado ber Rufmunterung

burd) bie großen, leudotenben 0')ufter ber mobernen

(Dalerepodoe Gigenes su geben; immer wieber

kämpft er ben Rntaeuskampf mit ber Riefenmad3t

ber Grabition, ber Profefforen, bes offi5iell be=
NAFTAlii
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gönnernben Unverftanbes. Unb jeber biefer [Kämpfe ift eine grofee, ftille "Cragöbie.

Ruch bem jungen Cilien war jie nicht erjpart. Rus feiner galisifcben l^leinftabt

hommenb, besog er bie Rhabemie 3U Wien. Rls Schüler bes in feiner ßeimat

füft fchon berüchtigten profeffors ßriepenkerl follte er nach Gips seichnen, nach

l^ompofitionsaufgaben malen, Stipenbien erfit3en, Rufträge erklittern. Ruf alle

fälle aber follte er ber Hatur fich verfchlie^en unb jeber 5pur einer eigenen

Regung. Diefer 3umutung machte ber junge Galisier, fo fehr er gefellfchaftlich

Paria fein mochte, ein ftobes €nbe. €r verlief bie Rkabemie unb fchlug einen

anbern Weg 3ur f^unft ein, einen Weg ber Entbehrung 3unächft, bittern ßungers

unb oft genug wohl auch ber Richtungs* unb ßilfslofigkeit. Er folgte unbewujßt

feinem Stern unb überfiebelte nach (Dünchen.

Damit gewinnt biefer Eypus fchon eine bifferen3iertere Geftalt. Es giebt

nämlich verfchiebene Rrten, wie fich ber keimenbe f^ünftler im [Kampfe ber feinb*

feligen Schule gegenüber verhalten kann. Gerabe in Wien, ber Stabt von

trabitionsfeliger Enge, konnte ich bas am heften beobachten. Die meiften

refignieren. Dur fcheinbar halten fie fich fern von ben akabemifchen Wegen.
Sie wiffen theoretifch gaii3 genau, ba^ in anberen Richtungen höhere Siele

lod^en. Sie lefen moberne Bücher unb wiffen BefdDeib über bie (Derkmale

wirklicher l^unft. Lieber ihre verknöcherten Cehrer fprechen fie mit einem WÜ5
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von tiefer Bitterkeit. Rber bei alleöem ftopfen |ie Jahr für ]abr in ober,

löbmenber 6ewi|fenbaftigkeit ihre Beelen mit einem wertlofen Bcbuljtubium voll,

wie man alte Bcbubföcber mit buntem flickseug bis an öen Ranö füllt; auch

nicht für 5 ie 6pur eines Cuftraumes, einer inneren Beweglichkeit wirb babei gejorgt.

5 ie „können“ 3um Bcblufe jo unenblicb viel. ]e mehr von biejem Bönnen, von

biejer f^unjt korrekter Rusfübrung jie in eines ihrer Bilber bineinlegen, bejto

uninterejjanter unb belanglofer wirb es. Unb bavon giebt es alsbalb keine

Befreiung mehr. Das „Bönnen“, bas jie erworben, urjprünglicb nur, um nebenbei

ber Bcbule 311 entfprecben unb ihr eigenes Gewijjen 3U entlajten, beberrjcbt jie

3um Schluß unb giebt fie nicht wieber frei. Wie eine Galeerenkugel fcbleift es

hinter ihnen her. Wenn man fich fragt, was aus biejen Begabungen werben

kann, fo ijt nur eins wahrjcheinlich: auch jie werben ihrerfeits Cehrer ber Rkabemie

fein. Unb hoch auch fie finb heute 3ugleich Dypen ber jüngften Generation,

unb 3war bes beffern Deils, unb fie finb nur beswegen wenig beachtet, weil fie

mit allen ihren fünften 3ufammen fich hoch keine Beachtung erswingen können.

Gegen biefe Rbsweigung nun halte man bie anbere, bie in Cilien’s

weiterer Entwicklung eine fo volle Blüte getrieben. 6ie ftellt bas vollkommene

Sturm.

Aus „Cieöer öes Ghetto“. Verlag von S. Calvcry O Co., Berlin.
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Gegenteil von Refignation unb [^om=

promi^ bar. }n (Düncbens ungebunbener

5pböre jiicbt ber fiebernbe, bungernbe

[^unjtjünger nach feiner eigenften Eigenart;

frei von feffelnben, unperfönlicben 5cbub
rüd^fidDten, fa^t er ben für ben [Zünftler

entfd:>eibenben Cl'fut, fido, feine Gefühle

unb inneren Vifionen aussubrüd^en unb

bem „(können“, bas anbere 3eitlebens wie

einen bureaukratifdoen Rpparat banb^

haben, baburdo erft Ridotung unb Wert

311 geben. Cs gelingt ihm. Die kunfb

gevverblidDe Bewegung mit ihren aub

blübenben Cntbeckungen, namentlich in

ber Bucbausftattung unb jlluftration,

bietet fidD ihm bar, er gebt gern auf

bie äußere ßefcbränkung ein, um bafür

befto größere innere Freiheit 3U gewinnen,

unb mit einem O'fal - rafcber, als bafe

Ruf jorten Saiten.

Bus ber „]ugenb“. 6. Sirt’s Verlag, (T)üncben.

flu 5 „Der 3öllncr von klaujen“.

Verlag bes „Vorwärts“, Berlin.

man in biograpbifdoer Cntwichlung es er*

klären könnte ftebt er vorn an ber front

einer neuen, eigenartigen Bunft, als feftge*

prägte jnbivibualität neben anbern. Die

„jugenb“ veröffentlicht Bopf* unb Ranb*

seiebnungen aus feiner feber, unb eine

bayrifd^e Rrbeiterseitung unb fpäter ber

„Vorwärts“ betrauen ihn mit jlluftrations*

arbeiten, bie ihm auch materiell bas fort*

kommen in ber febwierigen Uebergangsseit

erleichtern.

Damit fteigert ficb ber Dypus in

Cüien, wie ich ihn werben febe, unb

enthüllt fein intereffanteftes Oherkmal

idD meine, mit ber Ceidotigkeit bes

Uebergangs 3U eigen erfunbenen, kunft*

banbwerklidDen formen, mit ber glücklichen

Gelbfterkenntnis unb t3ewuf3tbeit ,
bie

fid3 barin offenbart, unb mit ber Gefcbid?*
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Der Drcd:>sler.

Titel 311 Cicöer öer Arbeit. Aus „Cieöer bes Ghetto". Verleg von 5 . Colvarv t> Co., Berlin.



86 RCfReD 60CD.

licbkeit 3ugleicb, bie basu nötig. (Dan Nann für biefen Typus teilweije eine

Trklörung finben. Das löanbwerNlicbe liegt in Cilien vom Vater her. Der Drechsler

in Drobobyc3 wirkt in anberer Gejtalt im 5obne fort, unb nicht belanglos bünkt

es uns, bafe ber 5obn biefem Vater ein inniges Denkmal gewibmet, ein Portrait

in barten, fiebern Strichen, eingeseiebnet in eine feltfam liebenswürbige Borbüre

aus Bobelfpönen. Solcher Ginflufe mag als ma^gebenb mitsöblen. Aber bie

Grklärung bes Typus ift bamit freilich nur 3urückverlegt unb nicht wirklid) gegeben.

Gine tiefer gebenbe frage, bie nach bem Raffenmoment, ift ba nicht 3U

umgeben.

Das Banbvverklicbe fowobl wie bie bilbenbe l^unft felber liegen für unfern

Blid^ beute bem jubentum als Raffe 3iemlicb fern. Von ber bilbenben f^unft

gilt bies aus gefcbicbtlicben Urfacben, bie in ber Bilberfeinblicbkeit ber jübifchen

Religion liegen, wöbrenb bas Banbwerk ficb ben juben erft in ber fpöteren

Gntwid^lung entfrembet bat. Ruf alle fälle, auch ohne biftorifche Grwägung, ift

es unferm Gmpfinben nach fo, bafe wir ben juben nicht gerabe 3U biefer Betbätigung

für vorentwickelt halten. Der ]ube ift vielmehr künftlerifch eine fentimentale figur.

Gr febwärmt in ber (Dufik, er ift fubjektiv unb patbetifcb, unb wenn er nun beute

boeb auch bem (Dalerbanbwerk etwas abgewinnt unb ficb gleidoseitig 3U feiner

Paffab.

fius „"juba“. 5. a. Cattmann Verlag, Goslar, Ceip 3ig, Berlin.



e. (D. cicien. 87

Geöenkblatt öee 5. 3ionijten=l^ongrejfes.

Rajfeeigenart bekennt, fo finb wir noch am ebeften geneigt, von ihm bick qu^
getragene l^ulturbilbjtimmung, Rbasver^jöeen unb eine trot3ige Rrt von Bibeb

feierlicbkeit 311 erwarten. Dafür fehlt eo auch faktifcb nicht an Beifpielen unter

ben jungen jübijcben (Dalern. 3umal jeitbem eine Verinnerlichung bes Raffe*

bewu^tfeins in ber form bes „3ionismus“ aufgetaucbt ift, entpuppen ficb biefe

patbetifcb Veranlagten unb entfalten ihren Reichtum an Reminissensen unb

5timmungen. €ine Diffonan3, eine Weltabgewanbtbeit gehört ba mit 311m um
ausgefprocbenen Programm. 5o kann man fidD, wenn irgenbwie, eine „bilbenbe

Bunft von jübifdoer Eigenart“ vorftellen. Da tritt mitten aus ben 3ionsföhnen,
wo fie am raffigften, ein völlig anberer in ben Vorbergrunb. Girier, ber mit feiner

nidotpathetifcben, nichtfentimentalen, hanbwerklich*meifterlichen l^unftform mitten im

Weltgetriebe fteht, ftatt ficb von ihm absuwenben. Der nicht überlieferter Gebanken*

fvmbolik feine l^unft unterorbnet (nur fcheinbar thut er bies), fonbern umgekehrt
für feine moberne unb europäifdie Bunft jene Gymbole ficb nut3bar macht. Der»

wenn auch }ube burch unb burcb, Galisier, jargonfpredier, ficb in weltlicher Beiter*

keit mit bem Rbenblanb verföhnt burch bie Poefie feiner 3eicbnerifchen

Banbfcbrift unb eine geiftreicb fcblichte Ciebe 3um Banbwerk.
Dies ift ber neue Typus in Gphraim (Dofe Cilien.



DAS i^unsTpRinsip

Das l^unftprinsip ift burcb öie angeöeutete

Cntwicl^slung Cilien’s 311m f^unftgewerblicben eng

Limfcbrieben.

öcbwarswei^kunjt für Öen Drud?, unö 3war

vor allem für BucbjdDmuck, i|t feine Domäne, unö

was ficb öabei bewußt oöer unbewußt alsäftbetifcber

6runöfat3 geltenö madDt, ift leidot 3U erraten: ein

Streben nado ornamentalen Stilformen, nadD 3ier^

lieber Stilifierimg.

Cs würöe 3U weit führen, wollten wir hier öie

GefcbidDte öer neueren Buebausftattung auch nur

anöeuten. flllgemein bekannt ift fo viel, öa^ öiefe

Ikunft, von öer Banöminiatur öes (Dittelalters ab-

gefeben, in öer früblingsseit öes öeutfdoen Bois-

febnittes geblüht bat; öafe fie im (Dafcbinenseitalter

unö im Cklektisismus öes 19 . }abrbunöerts gäns-

lieb verfiel, bei allem febeinbaren Reichtum unö

prunk, unö öa^ ihr in öen lel3ten jabrsebnten mit

öer allgemeinen künftlerifcben Befreiung ein neuer

frübling 3a teil wuröe. Cilien ftebt feiner Geburt

unö feinem Talent nach in öiefer lebten Gpoebe.
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Rber feiner bünftlerifdDen Bilöung hgcId unö wabIverwanötfdDaftlicb wurselt er

aiiäo) in öer guten Vergangenheit, unö öaf5 ihn fpesiell mit jenem öeutfdoen 13ucb=

bunftfrübling ein jtarber 3ug verbinbet, bas jebe ido als eine feiner ausseidDtienben

Cigenfdoaften an. Das giebt ihm einen befonberen piatg unter ben Olobernen.

£s ift wieber bas löanbvverklid^e im gebiegenen, urfprünglid^en 5 inn, was
man vor allem baran würbigen mu^.

Wenn bie Seid^nungen Cilien’s in ben Verkleinerungen, etwa in ben hier

3ur Rnwenbung gebradoten Reprobuktionsma^en an Reinheit nidot verlieren

Der Bünftler kennt bie

ber fparfamften Bontur

ift barin ein frauen=

körper geseicbnet, unb

mit nidot viel mehr als

bem ausgefparten

weiten f led^ auf bem

Papier ift er fo weido

unb füf3 mobelliert, ba^

man baran erft ben

Geiftreidotum befagter

Bontur ermeffen kann.

Unb an biefem Börper

fdolingt fido bas finnlido

reid^e ßaar herab, bas

Cilien an feinen frauen=

geftalten liebt, unb bik

bet einen üppig 3arten

Cinienfcbnörkel, ber

bem weiten fkörper

nidot nur fein Relief,

fonbern aud3 bie Be*

wegung giebt, ja ihn im VorwärtsfdDweben faft 311 tragen fdoeint. VereinfadDt ift ber

Cinienreidotum biefes Blattes im oberen Geil. Dort ift ber Bopf ber Cilien’fcben

Büdoerfee burdo ben vorgebaltenen, aufgefcblagenen Banb verbed^t. Der Cinienrei3,

ber in ber 3eicbnung felbft liegt, fpringt ohne Grklörung in bie Rügen. Davon
nullte nur nebenbei bie Rebe fein. Rber weldo grof5e Rolle babei bie Rüd^fidot

auf bas Bunftbanbwerklicbe unb bas Gefühl für bas BunftbanbwerklidDe fpielen,

bas Gefühl namentlido für ben Charakter bes Dria'ks unb bie ihm eigenen 5d3ön=

heiten bas gilt es 311 erkennen. Ciliens Intereffe bafür geht ja im allgemeinen

fo weit, baf5 er ben Drud^er felber beauffid^tigt unb ersieht. Bein bekannteftes

Werk, bie Rusftattung bes Gebicbtbanbes „]uba“, verbankt bem nid^t wenig

von feinem Beften. Da finb alle Umrahnumgsleiften für ben Drud^fpiegel, biefer

für bie Umrahmung unb beibe gufammen bafür beredDnet, ein künftlerifd^ fdoönes

unb an 3artheit nod3 gewinnen, fo ift bas kein 3 ufall.

Tedoniken unb bie

Gefdomad^sgefe^e bes

Drud^s, unb für fie

arbeitet er. Beine

Btrid^seidonungen, bie

er mit ber Tufdofeber

burdDführt, geben in

ber photographifdDen

Verkleinerung unb im

Clidoe bie fauberften,

belikateften Bilber, unb

bies bei burcbaus nidot

figuret^ unb formen-

armen, fonbern im Ge-

genteil vielverfdolunge-

nen Bompofitionen,

wie Cilien fie bevor-

SLigt. (T)an betradote

3.B.VOI1 feinen C^libris

basjenige, bas er ficb

felber gewibmet. (Dit

eigenes Cxlibris bes künjtlers.
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farbige Cinbanbbed^e 311 „]uöa‘‘.

?. fl. Cattmann, Verlag, Goslar, Ccipsig, Berlin.

Druckbilö auf jeöer Seite 3U geben.

(Dancbmal bebarf ee bei biefem

foanbwerb recht bunftvoll erbacbter

Buekunftemittel bei fcbeinbar gan3

einfachen Cöjungen, Versseilen,

bie ihrer Cänge wegen gebrochen

werben müfjen, jinb eine Schwierig*

keit; wie joll man bamit bie fauber

umriffenen Selber ber Cilien’fcben

Rahmen für bas Buge Hebens*

würbig ausfüllen ? Der [Zünftler

fanb bafür ein 6ejet3. (Dit feiner

Ciebe 3ur Sachlichkeit in folcben

Dingen unb mit einer gewiffen ftol3en

freube baran, bie ihm febr gut anftebt, bat er mich felbft barüber aufgeklärt-

€r bat, wie man erfeben kann, bie gebrochenen Versseilen in ihrer oberen föälfte

links am Ranb beginnen, in ber unteren Sälfte redots am Ranb enben laffen,

bagegen in ber (Ditte bie Bnfänge ber Seilen fowobl, wie bie „Busgänge“ un*

gebunben. Die gewünfcbte Symmetrie ift bamit ersielt, unb bas föanbwerk bes

Drud^ers, beffen Sprache ich ben beseicbnenben Busbrud^ entlehne, um ein

künftlerifcbes Detail reicher. Dicht ohne Bb*

ficht habe ich es ausführlich erklärt, nichts

ift beseicbnenber für ben Sanbwerker in Cilien,

nichts auch für feine Wahlverwanbtfchaft mit

ben erften beutfchen föobfcbneibern, ben

künftlerifcben Salbbrübern ber Drucker, als

eben ein folcber 3ug. Unb was ich über ben

(Denfchen gefagt, als ich bie jübifcbe Raffe*

eigenart in ihm unb bie fpesififch beutfcbe

f^unfthanbwerkerart 3U einer gaii3 neuartigen

Einheit verfchmol3en unb verföhnt nannte, es

wirb burch folche 3üge unb folche Blätter er*

wiefen. In einer feiner früheften Brbeiten

hatte Cilien ben Seiten bes beutfchen Bauern*

krieges eine ganse reiche Buchilluftration ge*

wibmet. Bei folchem fpätgotifchen Dhema lag

ber Stil ber Dürer’fcben Blätter nahe, unb

ber llluftrator bes „Söllners von Blaufen“

hat ihn aufgenommen fogar bewußt, benn

bas bekannte (Debaillonporträt Barl V. unb

bas von Cilien erfunbene neue, beibe bem
Buche einverleibt, finb ber Brt nach vonein*

Bus „Der 3öllner von klaufen".

Verlag öes „Vorwärts“, Berlin.
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jefaia.

Rus „juba“. R. Cattmann Verlag, Goslar, Ceipsig, Berlin.

anöer kaum 3U unterfebeiben. Der einflu^ bes beutjeben ßobjcbnittjtils liegt ba

offen 311 Tage. Im Buebe „}uba“ vermählt er ficb mit ber viel bimkler gefärbten

öjtlicben Raffe, aber ba^ er auch hier vorbanben unb auch hier „beutfeb“ ift,

brau(±)en wir uns nicht 311 verbergen, fo febr wir anbrerfeits bem Cilien’fcben

Jubentum eigene Wege 3ur l^unft 3ugefteben.

Rber wir wollten vom „Bunftprinsip“ fpreeben, unb bie Betonung bes

Banbwerklicben ift nur eine Vorftufe basu, nur bas äußere Begment. Der

l^ünftler b r a u cb t bas Banbwerk mit feinen immanenten 6efcbmad^sgefet3en unb

giebt ficb ihm bin, unb 3um 6cblu^ mag es febeinen, ba^ er ihm völlig verfallen

ift unb bient, ln Wirklichkeit bient bas Banbwerk ihm. £in Beiebner wie

Cilien bat au^er feiner illuftrativ unb grapbifcb guten formenfpracbe felbftver*

ftänblicb noch einen gan3 anbern Bebak Verfügung, ohne ben feine äußeren

Beiebnertugenben gar nicht 311 benken: einen inneren Bebak; von pbantafien

unb Ibeen. Ohne bafe wir nun auf biefe Ibeen felber nodo eingeben, müffen wir

boeb bas Bunftprinsip bes llluftrators baran meffen, wie ficb bei ihm lbeen=

gebalt unb Rusbrud^sform 3U einander verhalten. Das ift bie für bas Bunfb

prinsip entfebeibenbe frage.

Wie verhalten ficb bei Cilien Inhalt unb form 311 einander, unb wie ver=

halten ficb beide 3U bem uns allen für alles gemeinfamen (Dakftab, ber nicht 3U

umgeben: 3um formenfebak ber Datur?
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Die Rntwort war fcbon angeöeutet, als wir vom Nunftgewerblicben Rahmen
jpracben, bem jicb öie f^imft Cilien’s einorönet: £r „ftilifiert“ bie Datur. Ruf fie

gänslicb 311 versiebten, fällt ihm jo wenig wie irgenb einem bilbenben l^ünjtler

ein. Ihren Vorbilberreiebtum jiebt imb jtubiert er mit offenen Rügen. £r Nennt

ben menfdDlicben l^örper vor allem imb alle wecbjelnben Bewegungslinien männ=

lidoer unb weiblidoer formen. €r Nennt bas pflansenreido unb beweijt ihm

nadoseidonenb feine Ciebe, von ben üppig 3ufammen fid^ ballenben, verfübrerifdoen

Centifolien, bis 3ur armen Diftel am felbweg, von ben Trauerweiben unb Walb=

bäumen bis 3111* Bopfen= unb (Dobnblüte. £r 3eidDiiet öartenbänNe unb ver=

fdDlungene Canbwege, untergebenbe Bonnen unb (DufiNinftrumente, er 3eicbnet

Tempelvorbänge unb alle Weibemittel bes ReligionsNults. Die fidDtbare Datur

ift es, aus ber ihm bas (Daterial entgegenquillt. 6ie, bie Datur, gilt es 3U

verarbeiten, unb ihr, bie nun einmal unfer aller Urfpradoe ift, bei^t es jenes von
fall 311 fall wed^felnbe, befonbere Gepräge geben, bas nidot nur ber banbwerN=

liebe 3wed^ ber Illuftration, fonbern vor allem ber poetifebe Cinfall bes f^ünftlers

verlangt. In biefem Ginne fagt man, ba^ ein Seidener wie Cilien bie WirNlicbNeit

ftilifiere. für bie Rusbrud^sformen, bie er feinen Ibeen finbet, ift bamit eine

Verwanbtfcbaftslinie gegeben.

Rber bie Verwanbtfcbaft ift nod^ etwas verwid=^elter. Wenn bie Ibeen unb

poetifeben Cinfälle bes llluftrators bas unbebingt £rfte, Beftimmenbe, Umformenbe
wären, unb bie Daturformen nur bas in 3weiter Cinie Gtebenbe, paffive. Um*
geformte, fo Näme eine redot abftraNte, unlebenbige Bunft babei 3U ftanbe. Wir
Nönnten ihr beute Neinen Gefdomad^ abgewinnen. Die Seiten, ba pbilofopbierenbe

Geifter ihren GebanNen trod^ne, allegorifd^e VerNörperung lieben, finb für uns

moberne Bunftgenief5er abgetban. Der trot5 aller Ueberwinbungen unüberwinb*

lidoe Daturalismus bat fie uns in ben Gdoatten geftellt, unb was wir von aller

Bunft beut mit unferm Gefühl verlangen, von ber beNorativen ober lehrhaften

Seid^nung fo gut wie von ber freilid^tfNisse, ift DaturfrifdDe, GegenftänblicbNeit.

Der llluftrator mag nodo fo febr im Banne einer Ibee, eines Ginfalls fteben

er wirb gleidoseitig unb ebenfo ftarN von einem ihm vorfd^webenben Daturbilb,

einer Daturerinnerung, einer Daturfdoönbeit angeregt fein müffen. Olan beobad^te

einen Bünftler, wie fpesiell unfern Cilien, etwas tiefer, unb man wirb erNennen,

ba^ bem in ber Tbat fo ift. (Dan fiebt ihn etwa auf bem Weg, bie Ibee einer

nationalen Wiebergeburt aussubrüd^en; fofort verbinbet fid? mit biefer Ibee,

ohne ba^ man bas eine ober bas anbere voranftellen Nann, eine eigene Datur*

vifion, bie er nun mit ber GadDÜdDNeit unb Ciebe bes CanbfdDafters, ob audo nur

mit wenigen Gtridoen, feftbält. Unb fo in jebem anberen fall. Daturalismus unb

beNorative poefie verbinben fido auf biefe Weife 311 einer Ginheit höheren Grabes.

Genau genommen, finbet biefe (Difd^ung ja in jeber Rrt von Bilbbarftellung ftatt;

verfdDieben ift nur ber CI')ifd?ungsNoeffi3ient. Daf3 er in ber Bunft Cilien’s ein

anberer ift, als in ber eines reinen Impreffioniften, wie etwa bes COeifters Cieber*

mann, bas ift bie felbftverftänblido fd^einenbe Cöfung ber Bunftprinsipfrage, eine

Cöfung, mit ber man fido freilidD nodD nidDt allgemein abgefunben hat.



Weiheblatt.

Riis hem hemnäd:)st ersdrieinenöen „3bornih“ von (Daxini Gorki.

„3nanie“= V’erlog, Petersburg.
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Wir wollen aiie Öen prinsipfragen nicht Streitfragen machen 311m

Flbjc'hlu^. (Dag man Haturalift oöer Ornamentalijt in feiner l^unftanfchauung

fein, öie Hotwenbigkeit öes 3ufammenhangs mit her Datur in jeglicher l^unft*

entwickelung wirb man in keinem fall leugnen können. Ruch Walter Crane, ber

bas basement of the brawing im abftrakt geometrifchen Ciniengerüfte bes Säufer*

baues finben will, kann jene anbere unb vielleicht ältere Sunftgrunblage,

bie naturaliftifchen 3eichnungen, bie ins 6ifen gerit3t würben, nicht in Rbrebe

ftellen. Unb in biefem weiteren unb allgemeineren Sinne finbet man auch bei

einem Sünftler wie Cilien einen ausgefprochenen naturalisnuis. £r felber legt

fich feine Reftbetik fo 3urecht, ba^ er aus ber Datur erft etwas „machen“ müffe,

unb bas ift felbftverftänblich. £r will nicht, wie er mit Goethe fich ausbrüd^t,

einen pubel fo barsuftellen verfuchen, ba^ wir nun ftatt eines Sx^mplars 3wei

gleiche haben — ein Beginnen, bas in ber That ebenfo wenig möglidD wie künfh

lerifch wäre, felbft in ben Rügen bes ftrengften Daturaliften. €r wei^ unb berüd^*

fichiigt, bafe ihm bie ornamentale form fogar etwas von jenen abftrakt geometrifchen,

architektonifchen 6efet3en Walter Crane’s vorfchreibt; ber 3 irkel bietet ihm bie

Sdoönbeit ber Kreislinie, unb auf bas Cineal mu^ man nicht versiebten, wenn
man bie Symmetrie beherrfdDen, anwenben ober variieren will. Rber bei allebem

ift es hoch bie Datur, bie man in biefe Rahmen, Gefäße unb formen 311 preffen

fich bemüht. Sin frauenkörper, ein Blumenprofil, eine Kerse im Ceuchter, man
mu^ fie als Datur empfinben, um fie fo 311 verwerten, wie Cilien es thut. Unb
man mufe fie betrachtenb nachempfinben können, um ber tiefften Schönheit feiner

Blätter teilbaft 3U werben.

Voijal5papier 311 „ 7 u5 a“. Vorial5papier 311 „Cie^er öcs Obetto“.

?. R. Cattmanii V’erlaci, Ooskir, Ceipsici, Berlin. Verlag von S. Calvarv Ct Co., Berlin.
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Wenn wir ben (Denfcben im l^ünftler hennen

iinö bas l^unftgebiet, bem er unbewußt ober bewußt
jicb verfd^rieben, fo bleibt nodo immer ein Drittes

3U berüd^fidDtigen, bas fd3einbar nur halb an ber

öadDe beteiligt: ber 3ufcbauer.

Der 3ufdoauer kümmert fid3 nidDt um Dinter=^

grünbe. £r betrachtet naiv bas Bilb als Ganses
unb will erobert fein. Wie ficb bies bei Cilien abfpielt,

was ber Bünftler an Reisentfaltung bafür mitbringt,

habe icb fcbon an einigen kleinen Beifpielen geseigt,

aber es bleiben noch anbere.

frauenfcbönbeit fpielt eine nicht geringe Rolle

in biefen Blättern, unb baran kann man ihren

populär wirkfamen Reig am ftärkften ermeffen.

leb nenne fie barum hier an erfter 5telle. Diefe

populäre Sebönbeitswirkung, man barf fie freilido

nidot mit jener viel mißbrauchten, unkünftlerifcben

verwedofeln, bie bureb lüfternes kopieren beffen, was
im Geben für „febön“ unb „reisenb“ gilt, Wirkungen

erfdoleicben will. £s ift bei Cilien vielmehr ein fc=

fortiges, künftlerifd^es Rusiriünsen bes im Datur«

V

./wr

'(V

Llmrabmung aus „luöa“.

f. a. Cattmonn Verleg, Goslar, lleipglg, Berlin.
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Drei ^eid^nungen aus „]uöa“. Gefönge von Börries, freiberrn v. 0')iiiKbbau)en.

f. g. Cattmann, Verlag, Goslar, Ccipsig, Berlin.
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vorbilö öes frauenhörpers gegebenen

Cinien= unö Bewegungsjpiels. £ine

kleine, fprööe Göttin mit bem fcbam*

boft gekrümmten linken Bein öer mi=

lonijdDen Venus ftreckt jebr ungöttlicb

imö kokett ihre beiöen Arme unö

Bönbe vor, um einem verliebten faun,

ber bie jcbmacbtenbe Geige finken lö^t,

eine „lange Hofe“ 311 breben. Das

ift ber Inhalt eines Cilien’fdDen Bilbes,

eines Titelkopfs für bie Bünftler-

karte ber „Bommenben“, unb bas

giebt bem Bünftler Gelegenheit, bem

gebogenen nympbenkörperdDen eine

gati3 reisenbe Cinie absugewinnen.

Ruf einem anbern Blatt brebt fid3 bie

Gsene um, bas OTögblein bat bie

flöte bes fauns genommen, um
fromme Cieber brauf 3U blafen, unb

biefer, ein bid^er, behaarter, wein=

feliger 5 ilen, hält fidD bie unkeufdoen Obren 311. Rudo biefem fd^lanken, faft

knabenhaften Börper ift eine füf5e unb weid^e Baltung gegeben, unb mit ben

bicbten, bewegten Baarfluten, bie Cilien

hier wie bort nidot vergibt, bekommen
bie an fido fdoon pikanten Gefidotdoen

etwas mobern Genrebaftes.

(T)it bem weiblidoen Rkt verbinbet

ficb ber männlidoe. Das bafür typifdoe

Blatt ift jenes, auf bem Jüngling unb

(Döbdoen fidD knieenb im Buffe finben,

beibe auf einem 5tüd^ begrafter Gdoolle

getragen von einem lädoelnben Riefen

aus bem Reidoe bes Gternenbimmels.

Da finb bie Börper unb audo ber Bopf

bes gutmütigen Ungeftüms fowie bie

burdD Gefid^ter perfonifisierten Gterne

in feltfamer Weife geseidonet, nämlich

mit einem ftarken Bonturenfpiel, bas ficb

ÖQuberflöte. wie Geäber anfiebt was uns aber inter=

Fius öcr „jiigcnö“, 6. sirts Verlag, (Düncbcn. effieit, möniilidDei uiib weibücber Börper

Vignette 3ur Bünitlerpoftkarte

her „Bonimenöen“.
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Truglanb.

FIu6 bem Cyhlus „Ciebc“.

in öer Bewegung, bat wieber etwas ungemein S^efjelnbes, unb bis in bie nur verbür3t

jicbtbare, um ben Had^en bes (Dannes gejdolungene frauenbanb ijt alles mit

Ceben unb öinnlidobeit erfüllt. Im jtarb verkleinerten Rabmen, ben es bat, wirkt

biefes realijtijcbe Bilbcben mit bem pikanten [dowarsen l^opfbaar bes (Bannes

nur um jo jtärker; es bat etwas von ber feinen (Biniaturwirkung früherer Bilber-

banbjcbriften unb ijt audD barin für ben l^ünjtler typijcb. Uebrigens giebt Cilien

auf vielen Blättern mit Vorliebe ben jugenblid^en O'fanneskörper allein unb
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Die Tbräne auf öem Cifen.

Flus „£ieber bes öbetto“.

Titel 511 „Cieöer öes Cebens“.

Verlag von S. Colvary & Co., Berlin.

jtottet ihn mit öer gansen, nicht ahaöemijcben, fonhern bewegten 6cioönbeit unö

verfcblungenen Cinienfeinbeit aus, öeren feine fpitse feöer fähig ift. Den jungen,

gefebmeiöigen [Körpern giebt er ferner oft Cngelsflügel, hie er mit öerfelben

fdowelgerifcben Ueppigbeit ficb entfalten lä^t, wie bei ben weiblichen Genien bas

flutenbe f^opfbaar. 5o ftebt Cilien’s „Rmor“ ba, hält Wache auf ber Garten»

mauer unb fpielt auf blutig tropfenben foersen als feiner Garfe. 5o ftebt auch

auf feiner l^ongre^barte bes Gionismus ber Genius eines vaterlanblofen Volkes,

ein ftolser Gebieter, unb weift ben 3ufammengebrocbenen Riten in bie tröftenbe

föeimat.

Unb 311 biefen Wirkungen menfcblicber Verkörperung tritt ergänsenb unb

verftärkenb bie ber lanbfcbaftlicben Umrahmung. Dabureb erft wirb ber Ginbruck

voll unb runb, bie Perfpektive giebt ben Blättern bie entfebeibenbe britte Dimenfion

unb bamit 3ugleicb etwas, was in feltfam inniger Besiebung basu ftebt: bie

wirkliche poefie. faun unb nympbe finb bas eine GDal auf eine wei^e, feböne

unb fcböngeglieberte Gartenbank gehüpft unb beben ficb bort von bem febwarsen

mit wenig Btricben gegebenen Walbbintergrunb hoppelt beiter ab. Das anbere
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C'Oal jinö jie in ein bejdDilftes öeeufer geraten, iinö 3um 6cbalrneienlieö öes

(Däöcbens bilöet bie bingebaucbte Walölicbtung im fointergrunb einen gan3

wiinbervollen 5cblu^akborö. Solche lanöjcbaftlicben flnbeiitungen, Vijionen,

verbürst für öen öeborativen 3wed^ unb oft nur für bie Vignettenform, geben

ben Cilien’fcben Blättern 311 allen ihren Reisen ihren gebeimnievolljten, geben

ihnen ihr le^tes Parfüm. O'fan fehe jene jehon erwähnte Bongre^harte bes

3ionisnuis baraufhin noch einmal. 3ur Cinben jteht ber geflügelte Jüngling unb

richtet ben gebrochenen Riten auf, 3ur Rechten jteigt hinter Melbern bie Sonne
über ben Borisont, unb gegen ihre jtrahlenbe Scheibe gebt ber Canbmann mit

bem pfluggejpann, bejjen Rd^erfurche ben Weg in bie 3ubunft weift. £in „Canb=

jehaftsbilb“ unb eine „Ibee“ haben fich feiten 3U einem wirbungsvolleren 6efamb
einbrud^ verbunben, als in biefer feinen, liebenswürbigen Oliniatur.

Das ift benn auch, inbem ich abfchlie^enb 3urüci^bliche, Cilien’s entfd^eibenber

Vorsug in allen feinen heften Blättern, ln naturbilbern, bie um ihrer felbft willen

reisvoll unb für bie phantafie anregenb finb, giebt er 3ugleich mit einem meta=

phorifdoen Seift, ber auch in ben wi^igen Reuf3erungen edDt künftlerifch bleibt.

„Cieber bes Volhes“. £lul (Delobieen,

flu5 „Cieöer öes Ghetto“. Verlag von S. Caivary & Co., Berlin.
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Hado unfcren Tagen.

Huä „Cicöer bcs Öbctto“. Verleg von 6. Calvary O Co., Berlin.

feine €infälle, feine löeen. 5eine löeen! 5ie taueben 3um britten (Dal vor uns

auf, unb 3um britten (Dal bamit bie fragen, bie ficb an bie Besiebung 3wifcben

bem Cilien’fcben bewußten, programmatifdoen Jubentum unb ber Bebaffung einer

neuen l^unft knüpfen. Wir müffen ihnen audD biesmal ausweicben. Bweifellos

wirkt ein ftarkes Gefübl für bie ben f^ulturmenfcben beute vergeffenen Ueber*

lieferungen einer alten V’olksgemeinfcbaft, 3weifellos wirkt bie blo^e f^enntnis

biefer Ueberlieferungen febr bereicbernb auf ben mobernen Bünftler. Wenn
Cilien in einem feiner Rabmen alte Bebräerköpfe mit berfelben febarf liniierten,

etwas ftarren unb febwülen feierlid^keit binfetst, in ber fie uns aus älteren

Bilbern ober eigenen Vorftellungen vertraut finb, wenn er Grabmäler mit Bibek

fvmbolen fd^müd^t unb pfalmitifcben Trauerweiben befebattet, Tempelleudoter unb
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Die Crfcbaffung öes Dichtere.

flu5 „Cieöer öes Ghetto". Verlag von 6. Calvary t> Co., Berlin.

0')akhabäerlidDtcben in jtimmungsvollen Tapetenmujtern nebencinanöer fet5 t, fo

erweitert er mit alleöem nicht nur öie Rusörud^smittel, fonöern auch öie

Cinpfinbungswelt, öie öer bilöenben f^iinjt jicb erjcblie^t. öoviel kann man be^

baupten. Aber eine neue unö jüöifcbe Rrt von l^unjt in noch weiter*

gebenbem 5inne gefcbaffen werbe, ob auch bies — ?



Geniue vor öem Ricbterftubl öer prüöerie.

CDit Cenebmigung öes P3errn Wilhelm ?elbman, Rrakau,



Georg ßermann

(Dflx CieBeRCDRnn
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Siinfon itnö Delila, Oclgcmölöc (1902).

Cs ijt eine vielleicht naturnotwenöige, aber öarum nicht weniger merh=

würöige Chatfache, öa|5 fich öie beiöen ftärhften jühifdDen l^ünftler her Gegetn

wart aneinander angefchloffen haben, und das, trot3dem jeder von ihnen feft in

feinem eigenen Cande fteht. Wie konnten fie gerade fich finden, der Jüngere

511 dem Relteren, der Reltere 511 dem Jüngeren? F^einer gab einen Deut feiner

Perfönlidoheit auf, und es empfingen beide von einander. Wie konnten gerade

die beiden, Jsraels in löolland, Ciebermann in Deutfd^land, den gewaltigen

Cinflu^ gewinnen, wenn fie nidDt trot3 des gleidoen Urgrundes ihrer Rnlage

und ihres Cmpfindens in ihrem Cande wurgelten? Von Jsraels ift gefagt

worden, dafe in feiner f^unft alles in nuce enthalten wäre, was die heutige

(Dalerei Hollands gu bieten hätte; und von Ciebermann mufgte felbft ein

Germanophile, wie pudor, anerkennen, dafe die ftarke I^unft des COalers durd^aus

deutfdD wäre. Debmel bat für diefe 0')ifchung kluge Verfe in den „ 3wei OlenfäDen“

gefunden, dort, wo dem löelden von einem haffenswerten Rivalen gefprodDen wird.

„Cr ift mir dodD 511 gottvoll gum loaffe, ein fo urdeutfd^er O'fenfdDheitstvrann,

„Da^ nur der Vollblutjude Ciebermann ihn malen könnte, fo fd^ön voll Raffe.“
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Diejes^Dicbterwort bietet eine feinjinnigere Syntbeje, als es feitenlange Rus=-

einanöer[et3ungen 311 geben vermögen: Das öeutjcbejte Wejen, bas in jeiner

gaii3en Rajjigheit nur ber Vollblutjube Ciebermann empfinben Könnte! Die beiben

Grunbnoten feiner f^unft finb hier fdoroff gegenübergeftellt. Gine fcblicbte, um
pofierte l^raft ber Gmpfinbung, bie jeber pbrafe, jeber äußerlichen f^unbgebung

eines Sentiments abbolb ift, hart unb gefunb, ohne bäuerifcb ober rob 3U fein,

ift neben einer ungewöbniicben Dervenfeinbeit, bie ficb in bem Sinn für Duancen
jeber Rrt ausfpricbt — ein Grbteil ber jübifdDen Raffe, unb 3war ein Grbteil,

bas leiber nur in wenigen bisher rein 3U Dage getreten ift; es ift jener 3ug,

ber bas alte Deftament von bem neuen fcbeibet, unb ber es 3ur CieblingsleKtüre

ftarher Geifter machte. Das etbifche (Doment mag in ibm 3urücktreten, bas

pbantafiemoment faft fehlen; aber febt nur bie Canbfcbaft unb febt bie (Denfchen,

bas Ginfacbe ihres Dafeins, Gmpfinbens, Ceibens, ihrer Verrichtungen! Der
für ben heutigen jübifcben l^ünftler fpe3ififcbe 3ug einer leichten (Delancholie,

einer Gebrüd^tbeit, jo. bes f^oKettierens barnit, liegt eigentlich von Saufe ber

nici)t in ber jübifdoen Raffe, fonbern ift ihr in bem 3öben Wiberftanb, welchen fie

ber Rffimilierung mit fremben Völkern bot, aufge3wungen worben. Ruch jsraels

ift nicht immer von ibm frei, nur bei Ciebermann wirft bu ihn nicht entbecken.

Gs giebt in feinem Werke Rrbeit, Ruhe, Rlter, Säßlichkeit - wenn nicht bas

Wort Gmerfons Geltung haben foll, baß ber Sünftler bie gan3e Welt burch-

wanbern kann, ohne auf Wibriges, Süßliches unb Gemeines 311 ftoßen - aber

vergebens wirft bu bei ihm irgenb eine (Dübigkeit ber Gmpfinbung, Schlaffheit,

Sinfterben ober nun gar ein Schwelgen barin fuchen. }n Reußerlichkeiten

finbeft bu auch im Werke Ciebermanns nur wenig Se3iehungen 3ur jübifcben

Religion. Soweit ido es kenne, hat er breimal fich an biblifchen Stoffen

verfudot. „jefus bei ben Schriftgelehrten“, „Simfon unb Delila“ unb bann eine

Sohle3eichnung 311 jener Stelle bes Buches Siob, ba 311 bem gefchlagenen ODann

bie freunbe kommen: Rchar ken possach Sijauw ess pibu wajkallel ess jaumau.—

Dann aber öffnete Siob

feinen COunb unb ver*

fluchte ben Dag, ba er

geboren.

Die äußeren Charak^

teriftiken, bie finnfällig in

Ciebermanns Sunft ben

juben als Urheber erken*

nen laffen, finb hier nicht

ober nur gering vorhan^

ben. Das Sentiment fehlt

aifo, felbft bie Satyre fehlt,

bie Weichheit unb SdDlaff*

folche aus bem jübifchen

Ceben finb nur verfchwin=

benb wenig in feinem

Werke, unb wie kommt es

nun, baß Dehmel troßbem

ben Vollblutjuben barin

erkennen will? Das ift

eine Sache ber Gmpfin*

bung, bie ber Umfchreu

bring burch Worte fpottet.

nehmen wir eine weitge^^

führte Rrbeit Ceibl’s unb

eine bis 3m* gleichen

heit ber Gmpfinbung fehlt, dqs DöcbterdDen öcs künftlers Vollenbung gebrachte Rr^

jübifchreligiöfe Stoffe ober ( 1885 ). beit Ciebermanns, beibe



Popageicnallec im 3oologi)cben Oartcn in Rmfterbam (1901).
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^vau om öpinnraö.

mögen öie gleiche üreue öes Detaüftuöiums verraten, jo wirö öodj gvvijcben

ihnen ein Unterjd^ieö bejtehen, öen man nidDt bejfer ausöeuten bann, als öaj5

man jagt: öas eine wäre mit Öen 0')uskeln, öas anöere mit Öen Herven

gemalt. Bier örang öie unglaubliche Ruhe, öer fejte Blid^, öie nie ermiu

öenöe Bcmö bis in’s Cetgte unö öubtiljte vor; es ijt eine küble unö jelbjt=

verjtänölidDe Verjtanöesäuj3erung, öaj5 öas erfaj5t wuröe. Unö öort tajtete

ein angejpanntes, erregtes, aufnahmefähiges nervenjyjtem öen feinjten ]nter=

vallen in form unö färbe nach. Bier wuröe Ceben auf £is gelegt, unö

öort in jeiner gangen Beweglid^keit öurdDempfunöen. (Dan nehme eine 5 eici3 =

tumg oöer Raöierung Ciebermanns unö baite öagegen eine Rrbeit Blingers

in öer trockenen WijjenjdoaftlidDkeit öes Detailjtuöiums, öie uns wie öie jdoarfen

Rügen golöbebrillter Berren anblid=:t - unö man wirö öie gange Differeng öer Rnlage

öie gange Verjcbieöenbeit öer Rajjen öarin jpüren. Bier Herven, öort O'fuskeln. Bier

öer VerjudD, öas Ceben in grojgen Bügen gu pad^en, unö öort öas Ringen, vom
Bleinjten her auch im Größten jeiner Berr gu weröen. Verjd^ieöene Wege, verjdoieöene

Rnjcbauungen, verjd?ieöene Temperamente. Bei Ciebermann öie einfadDe, jtarke

Ciebe gum Ceben an jido; unö öa öas Bergrübelte, öiejes Bünöel von Begiebungen,
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Der Sommer.

VVonööekoration für ein Scblofj

in lT)echlenburg.

öer Rnatom, öer bei f^linger ober mehr noch bei feinen 6d:)ülern — in jeber

Flbt3eicbniing 311 Doge tritt unb ben f^ünftler 3ur Seite bröngt. Ober nehmen
wir ein Gernölbe f^lingers unb eines von Ciebermann. Dort bäum mehr wie

eine kolorierte Seidonung unb hier ber ausgefprodoene farbenfinn, ober ridotiger

Donfinn, bas Cmpfinben für Valeurs, nehmen wir felbft einen Böd^lin, ber gewife

ben Begriff ber färbe kennt, fo ift fie bei ihm noch nidot fo barmonifd) gemeiftert,

in biefer feinen Rbwägung gruppiert, wie in bem Werke Ciebermanns; es finb

3wei gaii3 verfdoiebene 'Cemperamente, bie ficb gegenüberfteben, einanber aus=

fdDÜefeen; unb es ift eine Dbatfadoe, ba^ ber jübifdDe Bünftler COaler in einem

feineren, höheren Sinne ift. llidot ber Sinn für belle, leucbtenbe Werte, kräftige

färben ift ihm gegeben, aber für bas ODufikalifdoe ber färbe, ihren Blangwert

bringt er ein empfänglicheres Organ mit. Gebt bocb bie Sage unb fie will

immer nodo nicht gaii3 fcbweigen
,
ba^ berjenige Bünftler, ber bies Organ

bisher am ftärkften befeffen, ba^ Rembranbt jübifdDer Rbkunft war. Sehen wir

weiter einen Böcklin an: wie kühl unb fidler tro^ taufenbfacber Ueberlegung

bas beruntergemalt ift; unb nun bagegen einen Ciebermann: biefe Verve, biefes

Temperament ber pinfelfübrung, ber Gfprit ohne bie üble llebenbebeutung einer

gewiffen Ceicbtfertigkeit, - mit ber fo etwas bineingefetgt ift! Die Cieblinge

Böcklins waren O'femling unb Roger van ber Weyben, unb bie eines Ciebermann

finb Bals unb Rembranbt, bas ift begeid^nenb für ben Llnterfcbieb ber Tempera-

mente, ber Raffen, ber Herven. O'fan verftebe mido redot: es liegt mir gar

fern, hier ab3uwägen unb ab3uurteilen; ich fage nicht, biefe finb beffer unb

jene fcbledoter, minberwertiger; ich will nur bie Unterfdoiebe auf3eigen. ]cb wei^

genau, bafe ber beutfd?e Bünftler eine Reibe bebeutfamer Gigenfd?aften aufweift,

bie bem jübifcben Bünftler mangeln unb mangeln müffen, fo 3. B. eine ftarke,

organifcb fcbaffenbe pbantafie, bie fido in runben unb reinen Bilbern ausfpridot,

eine gewiffe märdDenfreubige Binbereinfalt bes Beizens. Gs kommt mir mancb-

mal vor, als ob bie ältere jübifdoe Raffe 31U' germanifdDen fpräcbe, wie Ulrik

Brenbel 311 feinem einftigen Schüler, bem Pfarrer Rosmer: bu baft bir bein

liebes Binberber3 bewahrt; kannft bu mir etwas leiben, Johannes, kannft bu
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mir ein paar abgelegte jöeale leiben? — unterfudDe hier nur, ido urteile nidDt,

idD wäge nid3t, \&> jtelle nidDt fejt, wo mehr Cicbt ober mehr ödoatten ijt. ]eöe

ftarbe perfönlidDbeit ijt unvergleid^lido, trägt öen GDa|3ftab in jicb felbjt, nur bei

Dut5enöware lä^t fid^ jagen, wekbes 5tüd^ bejjer ausgefallen ijt. Temperamente

unb perjönlidokeiten hannjt bu nicht aneinanber werten. ]n ben Tigenjcbaften

bes Temperaments, ber perjönlidDheit aber jpürjt bu bei Ciebermann etwas von

feiner Raffe, feiner Berbunft, ba ift er, wie Debmel fagt, ber Vollblutjube, wenn

er es felbft auch nicht wahr haben will unb bicb vor ein I3 ilb von Ubbe führt,

bas neben einem von ihm bängt, fragenb, was ift hier an biefer (Dalerei

jübifdo unb an biefer cbriftlicb?

Ts finb bocb Unterfdoiebe, wenn fie aiicio ber Worte fpotten; aber, wie

gering ift überhaupt bie 0')öglid3beit, 0')alerei in öpradDe um3ufet3en! Gewife,

Ciebermann bat ben Tinflufe gewonnen, nicht weil er ]ube ift, fonbern trol3bem

er ]ube ift. Bebenben wir, es giebt beine jübifc'be Bunft, ja, es bat vielleid^t nie

eine jübifd^e Bunft gegeben, holte ficb bocb Balomon 311111 Tempelbau Sibonier

als 3 ininierleute. Unb bie Werbe jübifcber Bünftler ber Gegenwart unterfcbeiben

fidD äußerlich nicht von benen ihres jeweiligen Canbes; piffarro’s Gemälbe waren

erft ben §ontainebleauern, einem Daubigriy verwanbt, bann würbe er einer ber

frübeften jmpreffioniften mit Gisley, (Donet, unb beute ftebt er faft bei ben

neoimpreffioniften; er bat bie gaii3e Bunftentwid^elung feiner Seit, vor allem

feines Canbes niitgeniacbt. jsraels ift Bollänber. Ciebermann, trot3beni er

bollänbifd^e (Dotive bevor3ugt, Deutfdoer, ja fpe3ififcb Horbbeutfcber. Vieles,

faft alles, bas Befte banben fie ihrem Canbe, aber ihre Rrt bes Gebens, bes

bünftlerifdDen Vortrages, ber Urgrunb ihrer Begabung, eine fpe3ififcbe Rote ber

Cmpfinbung, etwas, bas in ben Herven liegt unb in ihrer Bunft bebeutfani

niitfpridot bas banben fie ihrer Raffe, bas ift jübifcb an ihnen; ebenfo wie

es bas ewige Vorwärtsbrängen, nie ftagnieren, nie beharren, nie 3ufriebenfein ift,

Ts ift bie Raffe in ihnen, bie ficb immer auf bie Geite bes fortfcbrittes fcblägt,

unb bie fie baburcb 3U führen! präbeftiniert; es ift unleugbar, ba^ bie Juben
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Wanööckoratioii für ein Scblofj in mecklenburg.

in öem 5cbo^e nnöerer Hationen im kommer3iellen, geijtigen unö künjtlerifcben

Geben eine Rolle fpielen, bie ber ber föedDte im l^arpfenteicbe ähnelt. Dq3

löfet |ie auch allem flbabemijeben abbolb fein; legen wir ben 5cbulmaf3ftQb an,

fo bann beiner ber brei 3eicbnen ober malen, für (Den3el ift ein Gemälbe
Jsraels nidot weit genug gebradot, unb l^lingers Rbte finb anatomifdo treuer

als bie ber babenben jungen eines Ciebermann; jsraels fagt von fido, ba^
au^er (Dillet niemanb fo wenig 3eid3nen unb malen gebonnt hätte wie er,

unb babei fo gute Bilber gemadot hätte. Rber feben wir bie 5adDe von ber

anberen Seite an, was unferer Gmpfinbung mehr giebt, ein mit unglaublidoer

CI')en3eltreue unb (T)en3elgra3ie burdogeführtes Cborgeftübl, ober eine in breiten

fled^en gegen ben abenblidoen Bimmel gefet3te Silhouette eines jsraels; in

weffen Seidonung mehr Bewegung, mehr lebenbiges Geben fted=it, in ber eines

Giebermann ober eines Blinger, ba giebt es fdoon ein anberes Refultat. Das
Gemälbe eines jsraels brandet beine Durebfübrung, bie Seidonung eines

Giebermann beine ababemifdoe Borrebtbeit. Wenn ido eine Sprache gaii3 be*

berrfdDe, in ihr rebe, benbe, träume, bann habe ido bie grammatibalifdDen Regeln

vergeffen, bie ja eigentlido Rbftrabtionen finb; unb folange ich noch mit ihnen

bonftruiere, beberrfdDe id^ bie Sprache nid^t.

Um nodD einen Rugenblid^ bei bem 311 verweilen, was wir als raffentypifeb-

jübifdo in ber (Dalerei an3ufprecben wagen, fo erfebeint es mir auffallenb,

ba^ wir bei ben brei genannten (Dalern vor allem bei piffarro unb Giebermann

eine fo innige, fdDier brunftige naturliebe, einen fo fenfiblen llaturfinn, unb vor

allem eine fo au^erorbentlidDe HaturfrifdDe finben. Wenn nidDt bas Wort fo

trivialifiert wäre, fo würbe man von „GrbgerudD“ fpred^en bürten, jet) nannte

bas auffallenb, weil es eine Gigenfdoaft ift, bie bei ben fonftigen jübifdoen Bünftlern

fdowäd^lidD unb fogar feiten ift, wenn fie nic±)t gati3 fehlt. Der jube ift Stäbter

unb bat nur geringen unb nicht immer gefunben naturfinn. jdo erinnere mich

unter meinen O'fitfdDÜlern, foweit fie juben waren, an keinen, ber jntereffe für

HaturwiffenfdDaften aufwies, hierin Benntniffe befa^ ober auch nur befonbere

GmpfängliciDkeit für natureinbrüd^e 3eigte, wäbrenb fie fid:) fonft auf allen



f^inöerbilönis (1896),

Cigentum öes l^ünftlers.
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Die fron mit öcn 3iegen (1890).

]m 13 e(ii3 öer l^önigl. pinaUotbek 511 (T)ündDen.

möglidDen unö eröenklicben Gebieten tummelten, nun würbe bas Rrgument,

baj3 ber ]ube Gtöbter ijt, nidDt gegen feinen naturjinn fprecben; finb bodD alle

groj^en CanbfdDafter bes neun3ebnten jabrbunberts Gtabter gewefen, unb bat

gerabe bie Differen3 3wifdDen Gtabt unb Canb ihnen Rüge unb Sinne gefd^ärft

unb verfeinert fie waren ber „Gaft auf bie Weile“, ber auf bie (lleile fiebt
,

aber foweit \(b blicke, ift ber naturfinn bes ]uben eigentlicb beute 3urüd^ge=

blieben ober verfälfcbt. Gingig in bem Werk biefer l^ünftler ift er mir begegnet

in jener Stärke, wie ibn bas Rite Gejtament geigt, in jener grojgen, erbfreubigen,

biblijdDen Ginfalt unb gwar ohne Sentiments, als volle, reine löingabe. ]eben=

falls können wir fejtjtellen, bajg ber naturjinn ber Rajje nidDt verjd^lojjen ijt,

in ibr jd^lummert unb unter günjtigen Bebingungen erwed^t wirb.

Der Cebensgang (Dax Ciebermanns geigt bisher nur eine aufjteigenbe

Burve, unb bas will etwas bebeuten, beim ber (Dann ijt beute jedDsunbfünfgig

]abre alt. Die Burve jteigt früh jäh an unb bleibt burcb brei jabrgebnte in ber
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fööbe. Rls ein (Denjcb von 25 jobren

wei^ er nid3 t nur, was er will, fonöern

felbjt was er bann. Olan febe ficb ein=

mal bie „Gänjerupferinnen“ an iinö ver=

gegenwärtige jid^, ba [5 Ciebermann 1847

geboren ijt, unö öa^ bas 13ilb 1872 ent=

jtanb. nun ja, es ijt Courbet unb

(DunbacjY barin; bie CDalweije, bie

^arbenplöttdoen, bie Cntwid^elung aus

afpbaltigen Cönen
,

ber Rampf um bas

Cid^t, bas Ringen mit bem löellbunbel

jinb Probleme, bie bie 3eit bewegen. Die

beutfd^e (Dalerei ging nad^ langer Uiv

frudDtbarbeit bas erjte O'lal wieber mit

neuen Gebanken jdowanger unb war er=

füllt vom Gebnen nad3 (Dutterfcbaft. Rber

red^net bas ab ober red^net es 311 —
ibr habt in ber Rrbeit bes fünfunb3wan3 ig*

jäbrigen ben gan3en (Dann. Cr bat fidD

in Reu^erlicbkeiten mit ber Seit ge=

änbert, er ijt mit ibr mitgegangen, ja ibr vorangejdDritten, er bat Cinbrüd^e von

bollänbijdoer f^unjt ber 61an33eit unb ber Gegenwart empfangen. Courbet kennen

gelernt, (Dillet, bat jid^ bem neuen §arbenjebnen bes fran 3 Öjijdoen Jmprejjionismus

nidDt verjd^lojjen, ijt löellmaler geworben kur3 ,
er bat am eigenem Ceibe

bie Cntwickelung ber Quälerei in Deutjdolanb von 1870 bis 1903 gejpürt,

gejd^affen aber ber f^ern, bas jnnerjte in ibm bat jicb nicht geänbert, ijt nid^t

betroffen worben; bas war ja nur (Dantel, Sprad^e, Rusbrud^, Umjet3ung ber

Cmpfinbung, bie, ob Rjpbalt,

ob grau, ob liebt, ob golb,

bie gleidoe bleibt. Wo bat

nur joldo junger (Denjd^

von 25 jabren bas ber?

Wie kann er nur bas jtille,

mürrijebe Gejicbt einer

älteren frau, bie in Rrbeit

unb Rrbeit ibr Ceben ver-

bradote, in all jeinem Crnjt,

jeiner Gejd^lojjenbeit, jeiner

gäben unb jcbwerjlüjjigen

Denktbätigkeit uns er=

jd:)lie^en, jo wie es keiner

vor ibm unb keiner nad?

ibm erjd^lojg? Die frage

öd^rcitenöer Dauer (1894).

mufeurn ju I4öniqsberq.

Die Weber (1883).
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Waiienbaue in Rmfterbam ( 1881 ).

]|ni Bcfilj öcs Stäbelfcben Bunltinftituts 311 Frankfurt a. CT).

beantworten, bie^e öie Cntjtebung bes Cebeno erklären können. ]n biejem Bilbe ijt

jd^on bas gange Programm feiner Bunft enthalten, ber Obangel jebes Rnekbotifd^en;

nidot ergäblen, barftellen, vergegenwärtigen joll bie Obalerei. Damit i|t naturgemäfg

bas Verbannen ber Cmpfinbung hinter bie Oberflädoe verknüpft. Bie ift feiner,

leifer, aber fieiftnidotsbeftoweniger vorbanben; unb wenn bu fie 511 fudDen verftebft, fo

wirb fie bido ftärker pad^en als bort, wo fie bid8 unterjtridDen ijt unb bir entgegen*

fpringt. Das gange Programm Ciebermannfd^er Bunft ift in ben Gänferiipferinnen.

Die Biinft vergegenwärtigt, fie ergäblt nicht; bie Obenfdoen, fie arbeiten im

biblifdoen Binne um ihr täglido Brot, einfad^e, barte, freublofe Rrbeit; ober

fie leben ein ruhiges Dafein babin, voll fcblid^ter Befdoaulid^keit, wie Binber,

bie von einem Gag gum anbern binüberträumen. Die künftlerifdrten Probleme
finb hier fdoon fd^arf umgogen, es finb bie, bie Ciebermann fein Cebtag be*

fd^äftigt haben; fie finb wie bie feelifdDen, bie einfad^ften von ber Welt, bie

Grunbprobleme ber farbigen Wiebergabe. Die färbe; bas Cid^t; bie Raum*
gebung burcb beibes; bie Brwed^ung einer Bmpfinbung von brei Dimenfionen in

ber gweibimenfionalen flädoe; unb bie Darftellung ber Bewegung. }ebe künftlicbe

Gruppierung unb Bompofition ift vermieben; nichts ift in Pofe gefetzt, bildet
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aus öem Bilö heraus; wir finö unbeobachtete Beobachter; man kokettiert nicht

mit uns, weif5 nici^t einmal, ba^ wir vorhanben jinb; wir jehen vielleicht burcb

eine Ilhürfpalte ben Busfcionittt eines Raumes, nicht fonberlicb raffiniert abge=

fdonitten, ober bi5arr im Rugenpunkt gewählt, wie bas vielleidot ein Degas
mit künftlid^er Willkür thut, aber immerhin ungegwungen unb einfadD. Hach

ben ungefchriebenen Geje^en einer neuen Bompojitionsweije, bie kein 5cbema,
keine lineare Gruppierungen kennt, fonbern bie §led^en verteilt, mit ber färbe,

bem Cid?t, bem Raum redDiiet, wirb bei ber Gdoopfung bes Bilbes vorgegangen.

Die Cicbtführung ijt für bie Raumgejtaltung von gwei Beiten angenommen, von

vorn unb von hinten. Börne jie nur von vorn, fo würben bie (Denjchen unb

Gegenjtänbe als Relief erfd^einen; von hinten als Silhouette; bieje hoppelte

Cid^tführung mobelliert jie plajtijcb heraus. Später ijt Ciebermann foweit ge=

gangen, baj5 er, wie in ber flachsfcheuer, bas Cid^t von vier Seiten annahm,

unb bie figuren vollkommen von Gebt umflojjen jein lie^, jtatuarijdD; mit bem
Cid^t bie form gejtaltenb, mit bem Cid^t ben Raum erfüllenb. Dann ijt vor allem

Cejenbe Dome.
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]n Öen Dünen (1895).

jn öer ftöMilcbcn Galerie 311 Ceip3ig.

öie Dar|tellung öer Bewegung, bie ben jungen Bünjtler interejjiert, unb mit ber

er bis 311m heutigen Xage ringt. (Dan febe jid5 einmal bie Gänjerupferinnen

auf biejen Reichtum von einfadDen Bewegungsmotiven bin an. Wie taujenbmal

bat Ciebermann arbeitenbe Bänbe unb Rrme gemalt unb gegeicbnet, in jebem

Dempo. €in Bilb, wie bie S^rau mit ber 3iege in ben Dünen, ijt gang auf 3ug
unb ßegengug, auf Bewegung komponiert; bas Bonnenlicbt giebt er nidot als

breite flächen, fonbern als 6piel von fled^en, als Bewegung. Wäbrenb erjt

feine Bewegungsprobleme etwas 5cbweres haben, werben jie mit ber 3eit immer

imprejjionijtifcber. £r liebt flinke (Däbcbenbänbe von ötid^erinnen, alte gittrige

finger greijer näberinnen, bie über ber Rrbeit gu tangen jcbeinen. £r bat 6 e=

wühl unb Gewimmel bargejtellt, O'fenjdDenmajjen, bie jido auf Obörkten burcb=

einanberjdDieben, Caubmajjen in ewig gitternber Bewegung ber Webel, von

ber Gönne gerfrejjen. Was ijt ihm Cicbt anbers als Bewegung; mit immer

wadoen Derven ijt er feinem Gpiel ncidogegangen, immer von neuem mit ihm

ringenb, immer vor neuen Problemen ftebenb. Der Cid^tbunger ift einer ber

d^arakteriftifcbeften 3üge ber jüngften Vergangenheit, unb ich halte ihn für ge=

funber unb nutgbringenber für bie O'fenfc'bbeit, als bie gweci%lofe Gonnenfebnfucbt
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0')utter iinö l^inö (1878).

Oelgemälöc. ]m privatbefi^, Hamburg.

öGj5 er allee kann, olles mit neuen,

eigenen Rügen jiebt. Cr gilt als öer

öcbilöerer löollonös; itolienijcbe Cuft

wäre nichts für ibn unö er bringt von

einer Reije ötubien beim, öie eklatant

bas Gegenteil beweijen. Du jdoät^t ibn

als Öen figurenmaler, aber jieb, er ijt

ebenjojebr CanöfdDofter, bat ebenfoviel

Veröienjt um öas Heue an ßeleucbtung

unö Stimmung, öas uns beute öer}nnen=

raum 311 geben wei^. Du |d?äl3t ibn in

feinen großen O')onumentalgemälöen,

aber öerfelbe, öer hier öie ßübnbeit unö

löerbbeit öer Gmpfinöung eines Strang

ßals bat, ift öaneben gleich wieöer

fein, gart unö berüd^enö liebenswüröig.

£s giebt kleine Bilöer von ihm, ötuöien

von näbenöen Waifenkinöern, eine Reibe

näberinnen auf einer Bank vor öem
Baufe, von einem Charme, öafg man ein

OeöidDt in profa öarüber fd^reiben

inödDte. ]d3 wü[3te nidot, wo in öer

(T)alerei mir fü^ere unö ftillere Cyrik be=

öer leigten Cage. ]cb kenne ein kleines

Paftell von Ciebermann ein helles, alb

väterliches Stübchen aus Bamburg
,
vor

öem man wirklido öas Cidot fingen hört.

Ciebermann bat laufenöe pferöe gemalt;

wie prädDtig finö feine laufenöen Schub

kinöer, oöer öie ficb bafd^enöen Waifen=

mäöcben öes Bintergrunöes auf jenem be-

rühmten Bilöe. Jn feiner Spinnftube

fciDiuirren öie Räöer, vor feiner Walkerei

hören wir klatfdDen unö fcblagen. Cr bat

öie Bewegung in feinen beften Werken
bis gu bisher unerhörter O')onumentalität

gefteigert. Unö er bat fie bis ins feinfte,

reicbfte Spiel gerfafert in anöeren, ftilleren

Schöpfungen. Das ift überhaupt öas Be-

wunöernswerte am Werke Ciebermanns,

nicht öa^ er einmal eine gute Rrbeit

gemacht hätte, oöer öeren gehn, fonöern

0')ünd5cncv Bicrkoivwrt (1883).

jm 13olit3 e>cs ßcrni v. Uauffmann, floreng.
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gegnet wäre. Beute kommen im Bunftbanöel iinö auf Rusftellimgen viele

Rrbeiten vor, öie Ciebermann in öen jiebgiger unö adot3iger Jabren gejdDaffen bat;

unö jet3t jiebt man eigentlidD er)'t feine gaii3e Grö^e. Von ]abr 311 jabr ift fortfcbritt

unö Bäutung; alle Werke finö Binöer eines Vaters, äbnlid^ wie Brüöcr, unö

verfdDieöen wie Brüöer. ]eöes Werk be3eicbnet eine gaii3 beftimmte Btaffel

in öer Gntwid^elung öer jüngeren 0')alerei. Die „Gänferupferinnen“, öer „Runkel'

park“, unö von ihnen welcher Gdoritt bis 311m „Rltmännerbaus“, öen „Waifen-

kinöern“! Unö von öiefen wieöer weld3 klafterweiter öprung 311 öen „nel3=

flid^erinnen“ unö her „§"rau mit öen Siegen“, unö bann weiter bis 311 öen

„baöenben Bnaben“ unö her „Papageienallee“. ]eöes Werk ftebt als Olerkftein

an feiner Stelle unö jebes begeid^net bie Böbe, weldoe bie Bunft ber S^arbe,

bie Probleme, bie 311 erfdDlief5en fie fido beftrebt, in jenem jabre ober ]abr3ebnt

erreid^te; es ift bie pegellinie, bie ben bödoften 6tanb angiebt. Das macht

neben bem künftlerifdoen Wert Ciebermanns Werke fo begehrt; fdoafft feinen

Ruhm, feine Gtellung in ber mobernen Quälerei — nidDt eingig als großer Bünftler,

als Rnreger, neuerer, £r3ieber; er bat einen gewaltigen Cinflu^ auf bas Bunft--

leben gewonnen, unb faft alle fortfcbrittlidDen Clemente haben ficb ihm ange=

Die Gänferupferinnen (1878).

]n öor l^önigl. nationalgalcrie 311 ßciiin.
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fcblojjen, unö öocb ijt es be5eicbnenö für bie Stärke öer perjönlicbkeit, er

keine Schüler, ja nicht einmal llachabmer bat.

Unter hem Sinöriid^ von Courhet iinö (Dunkacjv fcbafft Ciehermann hie

„Gönjerupferinnen“. Seine jpäteren Werke bähen es üherhoten, aber jcbon

hier fühlt man hie Cöwentat5e. Gs ijt merkwüröig, wie frühreif hiefe Generation

von Rebellen war, hie jicb von her Ueberlieferimg hes nichtmalenkönnens be=

freite. Ceibl war hocio wenig älter, als er jeine pradDtvollen, jaftigen parijer

Stüd^e jchiif; Lrübner jtebt mit 21 Jahren als Canöjd^after auf her Söhe her

heutigen Schotten; unh Ciebermcmns Programm klingt jdoon aus hiejem erjten

I3ilh. Grft jpäter, 1873, lernt her junge (Daler Paris unh löollanh kennen. ]n

l3arbi3on jieht er noch (Dillet; has bleibt nidot ohne £influj3 auf ihn; in föollanh

tritt er jsraels nabe, unh löollanh wirh von ha an hie Seimat feiner f^unft.

Wir finhen bei Ciebermann Brbeiten, hie an hie alten löollänher erinnern: Rm
jidDten von Grad^ten, hie an hen Delfter Vermar unh Berkheyhen gemahnen;

hinter hem Bilhnis hes Bürgermeijters peterjen jtebt ?ran3 Bals; aber niemanh

her Bollänher von heute ober von ehemals hat has Canh mit feinen Rügen
gejehen. Jan Veth nid:>t eiri3ig ein (Daler, auch ein l^unjtkritiker, her etwas

311 jagen hat lobt als kompetenter Richter 3war, hci^ Ciebermanns Bunjt echt

bollänhijc'h wäre, aber idD finhe, Bollanh ijt ihm hoch nicht mehr wie ein äußeres

Gewanh, jonjt jtänhe er in näherer Be3iehung gur heutigen l^unjt Bollanhs.

Das, was er braudote, konnte er nirgenhs in einfacberen unh klareren formen

finhen wie hört, unh heswegen verliebte er jido in Canh unh Ceute. Die

blenhenhen Cuftjpiele über hen weiten Gbenen, hie Glieherung herjelben in

löori3ontalen, aus henen hie Vertikalen her (Denjdoen fejt, jtämmig, wie Bäume
emporwad^jen, her ruhige Gruft, hie Gefdoloffenbeit aller Silhouetten mußten

ihm gujagen. Unh vor allem, wo konnte fein wunherjamer Gonjinn reichere

Rnregung unh Befriehigung finhen als hier, wo eine jilbrige, ewig wajjerfeucbte

Cuft alle färben wie unter einem feinen Scioleier eint? So würbe Bollanh hie

Beimat feiner Bunft, unh hoch hat er uns nid^t fremhes von hört gebracht-

Gr hat has fd^licht

CI')enjd3liche her=

ausgejdoält, has
mit geringer Diffe=

rengierung in her

gan3enWeltgleich=

bleibt. Das Canh,

her (Denjch harauf,

etwas Vieh, has

ihn nährt unh be-

gleitet; hes (Den-

fdoen vegetatives

Dafein unh feine

Bethätigung; her Baöenöe lungen.

Wechfel her Gene-

rationen, (Dänner,

Binher, Greife -

kur3 : has alte,

ureinfadDe Cieh,has

feit Jahrtaufenhen

nid^t ausgefungen

würbe, fingt er. Die

Jahre bis 1879

bringt her Wer-

henhe, Reifenhe im

Ruslanhe 311. Die

„Bonfervenmacbe-

rinnen“ in Wei-
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l^ubbirtin (1894).

mor begonnen werben vollenöet, iinb 1876 entjtebt als beöeutjames Werk bas

erjte von monumentalem 3ug, ber „Runbelpark“. Der löorigont ber berb|'tlidD=

braunen CanbfdDaft i|t bodo gelegt, unb in einer Reibe fteben bie gro[5en Born

touren von rOännern unb fronen, hier febaffenb, bort einen Rugenblid^ von ber

Rrbeit rubenb. Wer bas Bilb kennt, bem wirb jene aufredDtjtebenbe figur ber

frau, bie jid4 auf eine Bad^e jtül5t, unverge^lid^ fein in ihrem ftillen €rnjt.

1878 kehrt er nado CI^fündDen gurüd^. 1879 wählt er feinen erften biblifdoen V^or=

Wurf: „jefus als Bnabe im Lempel“. Die natürlidDkeit, mit ber er bas löfte

— unb vor Ubbe unb beffer als Ubbe
,
bie fdolidote Ungegwungenbeit, mit ber

er ben kleinen, mit ben Bänben geftikulierenben, blonblod^igen Bnaben 5wifd:>en

biefe grof^en, bärtigen (Dänner mit langen Baftanen ftellte, erregte als profa-

nation bes Beiligften einen Bturm ber Cntrüftung im klerikalen OlündDen. O'lan

ging bis an ben Pringregenten, bajg bas Bilb aus ber Rusftellung entfernt

werben müffe. Vielleidot ift bureb biefe Bgenen etwas in Ciebermann verfdoiittet

worben, bafg er, ber bie Bibel als Cektüre fo liebt, nur feiten wieber 511 bib=
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ßollänöijcbe VVaifenmäödDen (1885).

Jni Dcjitj öer l^unftballe föamburg.

lijcben Vorwürfen griff,, Unö öabei fdoeint er öer eingige unter öen heutigen

(Dalern, öer bier3U präöejtiniert wäre öurcb jeine Cinfacbbeit unö 5tärbe. £r

würöe es verjteben, überall öen einfadDunenjclDliclDen Vorgang beraus3ujdoälen,

Öen Urgrunö blo^3ulegen, mit fdolid^ter jnnigbeit, ohne jidD in (DYfti3ismus

oöer Cbjtajen 311 verlieren. Die nun folgenöen jabre in (Düncben bringen von

öem l^ünjtler ödolager auf 6dolager; eben jene Werbe, öeren Grö^e unö Be^^

öeutung wir jet5t erjt gaii3 öurdD öie Gnfernung von 3wei Jabr3ebnten feben

unö erkennen. CidDt unö Gönne 3iebt fiegbaft ein. 6ie gefallen uns eigentlidD

bejjer, öieje Rrbeiten öer adotgiger Jabre, als öie jpäteren, weil jie einfa(±)er

jinö, 3urüd^baltenöer, öiirdotränkt von einer jtillen, vornebmen poejie. Da
kommen öas „Rltmännerbaus“, öie „Waijenmäödoen“, öie „6dDubmadDerwerk=

jtatt“, öie „Gtrumpfftopferin“, ein altes fraudoen am breiten fenjter alles

beute stanöarö works. Wenn wir jie jet3t betradoten, jo erfcbeint uns jdoon

mandoes öaran konventionell; öas eben entöed^te CidDt ijt eigentlido noch



(Dflx cießeRCDRiin. 129

anöers gejeben, wie es öcs heutige Rüge erblid^t, es i|'t noch keine Verbinöung

mit Öen [Körpern eingegongen, öie es umftrablt, es führt ein €igenleben, ift

materiell; es fit3t an öen [Körpern, man meint es abkra^en 311 können; es ijt

weites Sonnenlicht, nicht golöiges, wie er fpäter malte, nidot rotes imö golöenes,

wie es jet3t in feiner „Papageienallee“ am Boöen in breiten fled^en erglüht.

Die Verve öes pinfels, öer breite Oleiftervortrag, öer feine Rrbeiten 511 Beginn

öer neim3iger ]ahre aus3eid5net, haben öiefe öer acht3iger jahre nodD nidot;

öie Formate finö kleiner, imö alles auf ihnen ift intimer, 3ierlic'her, poetifcioer.

Die granöiofen Silhouetten, öie riefenhaft in öen Bimmel fdDiieiöen, hat er nod^

nicht gefunöen. Bier finö gleidomä^ig Canöfd^aften, freilidotbilöer, wie ]nnen=

raumftuöien gegen öie Cidotquelle gefehen unö von prädotiger Räumlichkeit

mit feinfter Verfenkung in öie luminariftifchen Effekte gefd^ilöert. Das Cidot

führt ein Sigenleben, ift beftimmenö, raumbilöenö; alle Sd^atten finö gehellt unö

gelöft. Befonöers raffinierte Cichtftimnumgen, farbige Sonnenuntergänge, öie

eine Canöfcbaft oöer einen Jnnenraum blau oöer rofig überhaud:)en
; erfte

Scbufterwerkitatt (1881).
]n öer nönigl. Hationalgalcrie 511 Berlin.

9
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ODorgenöömmerung ober öen blauen 5cbein weiter 5cbneefläcben finöeft bu bei

Ciebermann nicht; er Nennt keine 5timmungsmalerei
;
bas Cinfacbfte ijt ihm

Problem genug. 5tilles Cicbt jonniger Hage unb gleichmäßige föelligkeit leicht

bebed^ten löimmels, welche allem, bem 6rün bes Gräfes, bem Rotgrau ber

Wänbe, einen GilberfciDimmer giebt; laubüberbacbte lööfe unb Gänge, burcbfpielt

unb burdofreffen von einem Gewebe von Gonnenftrablen bas bat ihn fein

Cebtag hinlänglich unb ausreicbenb befcbäftigt. Die Befcbränkung, bei anberen

Kleinheit, wirb bei ihm Verbienft.

£ine gaii 3e Reibe mehr ober weniger bekannter Werke gliebern fido ben

wid^tigen genannten an, bis enblic'b nach 1888 bie größte Periobe feines Gcbaffens

beginnt, bie (Donumentalwerke bes naturalismus verwirklicht werben. Diefe

Rrbeiten von ciltmeifterlicber Breite unb altmeifterlicber Braft 3eigen er3gegoffene

Gilbouetten, umwogt von ber Cuft, gefcbmiebet im Cicbt bes weiten Bimmels,

ber fidD wie eine Riefenkuppel über ihren Bäuptern wölbt mit winÖ3erriffenen Wolken*

ftreifen unb heller Cinie bes Borigontes. HidDts wie (Denfcben, Boben unb

Bimmel; ber arbeitenbe Berr ber Welt unb 3 ugleicb bas armfelige, 3wei3 inkige

Wefen, von bem Bönig Cear fpricbt. Gine ungeheure Weite bes Raumes ift

3wifdoen ben Rahmen gepreßt, einfad? gegliebert unb bocb taufenbfacb bewegt

vom Gpiel bes Cicbtes unb ber Cuft. Das finb bie „lleßflid^erinnen“ (1888) unb

bie nocG madDtvollere „frau mit ber 3iege“, fid^erlicb eine ber ftärkften, wenn
nicGt gar bie ftärkfte Offenbarung ber mobernen (Dalerei. Wie ber Rrm biefer

alten §rau giebt, wie bie hagere Oluskulatur fpielt, man follte nicht glauben,

baß bie (Dalerei, bie bodD einen 3uftanb barftellt, fo eine Reibe flücbtigfter

Olomente in eins bannen könnte, vollftes Ceben vortäufcbenb. Von ähnlicher

Wirkung finb ber „fdoreitenbe Bauer“ (1894) unb ber „rubenbe Bauer in ben

Dünen“. Rber in jebem biefer Werke ift ein anberes Wollen, eine anbere Grunb*

ftimmung bes Cebens in biblifdoer Ginfalt unb Gtärke gum Rusbrud^ gebracht.

Gs ift bocb eine merkwürbige Lbatfcicbe, baß biefer CDaler, ber in allen Bilbungs*

gütern unb allen Raffinements ber 3eit gekodDt ift, ber in einem (Dufeum voll

fdDönfter, eiiefenfter unb raffiniertefter Bunftwerke lebt, in feiner eigenen Bunft

nid^ts weniger wie raffiniert wirkt, nur beim Gcblicbtmenfcblicben verweilt; nicht

aus begoüt, nid^t ein falfdoes Gdoäferfpiel treibenb, wie ein mübes Rokoko,

fonbern intirna be corbe. (Ditte ber neungiger jabre verläßt Ciebermann mit

einmal biefe neue Bahn; bie formate werben wieber klein, bie Vorwürfe intim,

unb er, von bem man glaubte, baß er feine Böbe erreidot, nimmt einen neuen

flug. Der jmpreffionismus frankreicbs mag ihm hier als Rnfporn bienen.

5eine färbe wirb reicio, golbig, breit audo in kleinen Vorwürfen; mehr unb mehr

bringt Gönne in fein Werk. Der ReiciDtum, bie Vielheit ber Bewegung wirb bis

an bie Grenge bes Darftellungsmöglidoen gefteigert; wir haben Hennisfpielenbe

von ihm unb Bokevfpieler auf jagenben Ponnies. Von ber Ueberlegung aus*

gebenb, baß bas Rugenblid^sbilb ber Datiir, weldoes bie reicbfte Bewegung, bie

größte frifcbe aufweift wenn wir länger basfelbe Bilb anbüdsen, fo erftarrt
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Heiter am ötranöe (1900).

Oelgemälöe.

es nicht olles mit gleidoer öd^örfe uns 5eigt, jonöern nur Bleche giebt,

ÖQS Cbarohterijtifdoe, öos 5pringenöe jcborf betonenö, öos nebenjödDlicbe

vernodoläjjigenö, boinmt Ciebermonn 311 einer prächtigen Cebensfülle. Heue
O')otive jud^t er, in öenen jid^ reid^es Geben betbätigt, iin 6piel öer 5onne
auf öein Gemäuer, im löujc'ben ber Gtroblen, im Gewühl her Glbärbte, im Sieben

her jonntäglid^en f^ird^gänger unö im 5pa5ieren öer Oläödoen in breiten I3aum=

wegen. £s kommen öie bobenben jungen, bie Biergärten, bie Reiter am
Gtranbe, jene wunberjame, farbenreici^e unb farbenpräci^tige „Papageienallee“,

fdDön, jatt, tief. 6inb bei ben „Waifenmäbdoen“, in bem „Rltmännerbaus“ nodD

eine Reibe jdoarfgejdonittener, d3arakterijtijci:)er Gypen bis in bie lel5ten Winkel

über bas Bilb verjtreut, jo opfert Ciebermonn ber Cebensfülle, ber jllujion ber

Wirklid^keit 311 Ciebe jet3t bieje Details. Der ObenjdD ijt ihm weiter nichts wie

ein cbarakteriftifdoer, farbiger S^led^, ber ba an irgenb einer Gtelle bes Bilbaus=

jd^nittes jtebt. Das Bilb jelbjt, in bem jonjt nod? bie let3ten Dad^klänge einer
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linearen l^ompojition 3U fpüren waren, ijt gan3 unö ein3ig von jener neuen

l^ompojitionsweije bejtimmt, von flecken, färbe, Cicbt, Raum geglieöert unö

regiert, ßewegungemotive, bie Rbjicbt ober ßraft erforbern, werben feiten,

bafür feben wir befto häufiger bas (Domentane, ßauiTi3ubannenbe, ßaum=

erfcbloffene. ßoloriftifcb kommen neue feinbeiten
;

konventionell erfcbeint

uns beute ich betone bas „beute“! - manches an ber farbenfkala ber

acbt3iger )abre; frei, neu, aber keineswegs reich bie in helles öilbergrau ge*

tauchte ber neun3iger; unb welch ein Reichtum offenbart ficb jet3t in ben

„babenben ßnaben“ ober in ber „Papageienallee“! Wie biefe kreifcbenben

rofa, roten unb blauen Gefellen aus ber fernen 3one ba aus bem grüngol*

benen Dämmer bes Caubfdoattens blid^en bas ift von neuer, erlefener

ödDönbeit.

)el3t habe ich Ciebermanns Werk bis 3U bem heutigen Dag verfolgt

unb wie wenig bocb babei von ihm gejagt unb namhaft gemacht. Du wirft ben

Proteus nidot fangen! Wo finb feine Bilbniffe, feine Binberftubien, feine 3eicb*

nungen, feine Rabierung, alle biefe taufenb feinen Dinge, kleine unb gro^e

5tubien, bie bir Creignis würben? jcb erinnere mich ba an einen 5cbweine*

koben mit jungen, rofigen ferkelcben ein 5cbweinekoben mit feinen jnfaffen,

ber ein Gebici^t war! „Unb wenn bu bie Welt burcbftreifft, bu wirft nichts finben.

Rrbeitcr im Riibcnfelöe (1876).
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ßollänöifd^e Dorfftrafee (1885).

]m provin3ialmujcuni 311 r5annover.

was bö^licb, gemein unö öes f^ünjtlers imwüröig wäre.“ }a, wo i|t öas alles?

Wo ift etwas über jeine färbe gejagt, jeine l^imjt iinö örö^e öer 3eicbnung?

€r malt mit öem 5tift, mit öer l^oble; er bat einen bejjeren Sinn für bas l^om

jtrubtive eines Gejicbtes, eines l^örpers, als alle bie, welche in rajtlojer anatomijcber

Xreue aus bem (Denjcben ein ötillleben von föaut unb (Diisbeln machen. 6eine

13ilbnijje berühmter (Dänner, eines (Deunier, fontane, loaiiptmann, Vircbow, jinb

ohne jebe 5cbminbe mit bem jtillen, fejten Grnjt, wie ber (Dann bem 0')ann gegen=

übertreten joll; jie pojieren nicht unb machen keine genialijdDen Rügen, wie bei

Cenbach; aber man wirb bafür von ber 5tärke ber Perjönlidokeit bejto reicher unb

kräftiger über3eugt. Die übrigen Bilbnijje gelten ber familie. Das Rntlit3 eines

(Denjcben hinjcbreiben ijt eine heilige Banblung, unb ber (Daler jollte nicht

jebes Rlltagsgejicht, bas ihm gan3 gleichgültig ijt, auf bie Ceinwanb bringen;

bann kommen eben jolche Dinge babei heraus, wie jie bei uns 311 fbunberten

jebe Rusjtellung verun3ieren. Ciebermann hat Cltern, frau unb Binb gemalt



134 eeoRG ßeRODRnn.

I^leinhinöerfd:)ulc.

Oclgcniälbc.

oft; vor allem von feinem l^inöe bot er eine Unfumme von Bilöniffen gefd^affen,

bie Chronik öes Werbens bingejcbrieben. 5o etwas halte ich für bie vor*

nebmfte Rufgabe ber (IDalerei. Cr bat bie l^leine nicht mit ben Rügen einer

verliebten 6rof5mutter gefeben, jonbern mit ber ftillen unb innigen 3uneigimg,
ohne jeben ßefüblsüberfdDwang, wie fie ein Vater 311 feinem l^inbe empfinbet,

unb bas bat ben Rrbeiten eine innere Ciebenswürbigkeit gegeben, bie mehr

wiegt als äußere Rnmut. Cr bat bas Binb bunbertmal ge3eicbnet: fpielenb,

lefenb, ftillfit5enb. Wie bat überhaupt Ciebermann l^inber gefcbilbert, uns

Heues gelehrt für ihre Betrachtung! Cr bat nie Wit3e über bas l^inb

gemacht bas Ceben ift ihm überbaupt 511 heilig, um Wit5e barüber

311 madDen -- nie Rnekboten von ihm er3Öblt, unb bodo, wie bat er

uns für bas l^inb bie Rügen geöffnet: ba^ wir es feben in feiner vege*

tativen Cuftigkeit, in feinem Dabinbämmern, in feinem komifdDen Crnft, ber

ent3Üd^enben Plumpheit ber tapfigen, ungelenken Bewegungen! Weldoer Rus*

brud^ von Creue, SutraulidDkeit, von Bdoeu unb Crftaunen liegt in ben Bauern*

kinbern, bie er malte, unb bie uns bas bübfdoe Wort illuftrieren, ba^ l^inbbeit
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vor niemanöem hriecbt. jmmer mehr bringt auf mich ein: ba jinb bie bekorativen

Rrbeiten, feine glüd^licben iinb ftarken VerfudDe, aus feiner 0')alerei eine einfadoe

unb gro^3Ügige flädoenkunft ab3uleiten; ba finb bie paftelle aus Bamburg,

aus Italien; ein (Daterial, in bem ber ]mpreffionismus feine belikateften

Wirkungen erreidDte. Da finb bie Rabierungen, bie von vielen über alles

geliebt werben, unb bie einen Bunftbiftoriker, bem fie burdDaus nid^t in fein

Bdoema ber Graphik ber Gegenwart paffen wollten, 311 ben Worten binriffen, baf3

Ciebermann bas ödDred^enskinb ber mobernen Graphik wäre. Den Baupb

LinterfdDieb 3wifcben ben SeidDiiungen eines Ciebermann, eines (Den3el ober

eines Blinger verfudDte id^ fcbon 311 beuten; Ciebermann bat bas Redot, bie

Grammatik 311 vergeffen, er, ber bie GpradDe in ihren feinften Rbwanblungen,

wie in ben gröbften unb treffenbften Worten ber Strafe beberrfd^t.

kartoffelbuööler.
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Cs ijt Keine leidote Rufgabe, über einen l^ünftler 311 jdgreiben, öeffen

CebenswerK nodo lange nidot beenbet ijt, öer nodo im Vollbefitge großer

Begabung immer neue Gebiete 3ur Betbätigung feiner künftlerifcben Braft fudot.

Bolomon ]. Bolomon ift gegenwärtig ein junger 0')ann unb viele Rrbeitsjabre

liegen vor ihm. Cs ijt 311 früh, feinen piat3 unter ben 3eitgenöffifcben Bünftlern

ab3ufted^en. CI')an Kann nichts anberes tbun, als bie RufmerKfamKeit auf

einige feiner intereffanteften Werke bin3ulenken unb auf bie Rbfidgten unb

Sujets bin3uweifen, bie feinen pinfel 311 leiten fdoeinen.

Der Bünftler würbe im Berbft 1860 geboren unb in privatfcbulen von

privaten Cebrern er3ogen. Cr entftanimt einer 3ablreid^en S^amilie unb ift nicht

bas eiti3ige familienglieb, bas Gefdomaci^ an ber OOalerei unb Würbigung für

ihre ScSwefterkünfte bat. Rber fein natürlicher Sinn würbe in biefer Richtung

weiter entwickelt als ber feiner Gefd^wifter, unb feine Stubienjabre verbrachte

er in einer Umgebung, bie nicht verfehlte, feinen Geift 311 beeinfluffen, ber

fo ftark gegen biefe grof5en Cinbrüd^e reagierte. ]n Conbon fanb man ihn an

ben SdDLilen von Beatberley unb ber Royal Rccibemy. Dann ging er nado Paris



142 5 . c i3en5U6 Rn.

unö GDündDen, unb befucbte wöbrenb feiner Wanberjabre jtalien, 5panien unb

(Darobbo. Die feinen Cl'fotive ber florentinifcben 5cbule, bie herrlichen färben

ber vene3ianijchen binterlie^en ihren unverbennbaren €influ^ auf feinen Bilbern.

€r fab bie ODeifterwerbe nicht wie wir in ber national ßallerv, mit einem

büfteren Bimmel als Bintergrunb, fonbern bort, wo bie Bünftler fie fchufen;

Dintoretto mag uns in Conbon ent3Üd^en, wie viel mehr in Venebig! Velasque3

unb Rembranbt üben ihren mächtigen Cinbrud^ in Drafalgar 5quare auf uns

aus, um wie viel größer ift er in (Dabrib unb Rmfterbam! Unfcbä^bar ift ber

Vorteil, bie größten Bunftwerbe an ihrem richtigen pia^e, in einer Umgebung,
bie 3U ihnen gehört, 311 feben, wenn bies noch in ben früblingstagen einer

Bünftlerlaufbabn, 3ur Seit bes Böbepunbtes alles £brgei3es unb aller Boffnungen

gefd^iebt. Befonbers wichtig ift biefer Vor3ug in Betreff ber färbe. Was Solomon
anbelangt, fcbeinen biefe Cinbrüche noch beute in ihm fort3uleben. €r ift ber

0')ann nach bem Vorbilb ber alten (IDeifter, gütig unb liebenswürbig intolerant

gegenüber ber neuen Bewegung, bie, von ber literarifchen Seite ber ODalerei

abgewanbt, ihr Beil nur in färben, barmonifcber Bompofition, in bem von allem

anbern getrennten äftbetifdoen Stanbpunht fucbt. Vielleicht würbe er mehr

Cigenfchaften in einem Dacbtftück von Wbiftler finben, als es ber verftorbene

John Rufhin konnte, aber er würbe fich ebenfo wenig beftreben, rein impreffio=

niftifd^e Werke 311 fchaffen, wie ihrem Stubium viel Seit 311 wibmen. Ss würbe

ihn nicht intereffieren. €r kann ebenfo gut 3eicbnen wie er malen kann. Vieh

leidDt ift er fich bewukt, bcik es mit bem Seicbnen vieler fpäterer Dalente

traurig beftellt ift.

Doch barf man fich nicht einbilben, ba^ er, weil er verbältnismäf3ig moberne

RidDtungen ber Bunft nicht begünftigt, von feinen eigenen Werken leicht befriebigt

ift. Sr kennt keinen ftrengeren Britiker als fich felbft. So oft feine Bilber ihrer

urfacbt bas frühe Ver*

blaffen fo vieler moberner

Bilber, allein Solomon

ift ein 311 gewiffenbafter

Bünftler, um etwas aus

feinem Rtelier 311 geben,

in bem er nicht fein

Beftes geleiftet bat.

Doch vor ]abren, ehe

er Olitglieb ber Royal

Rcabemy würbe, konnte

er in Burlington Boufe

am Verniffagetag ge=

feben werben, wenn er

noch in 3wölfter Stunbe

bie lel3ten pinfelftriche

an fein Bilb fet3te. Su

Vollenbiing nabe finb -

unb er malt gro^e

Bilber mit figuren

in Cebensgröfee —

,

waren bie Befucber

feines Rteliers erftaunt,

bie Rrbeit vieler Wochen
graufam 3erftört 311

feben, weil fid3 in ihr

fehler, bie nur bem
geübten Rüge erkenn^

bar finb, ge3eigt batten.

Unleugbar ift biefes

Uebermalen bem Bilbe

fcbäblicb. Die unvermeib=

lidDe farbenmifcbimg, bie

auf einanber folgt, ver=^

Copyright löcnrv Dixon D Son.

(Dutter unö Binb.
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Photographie unö Copyright ßenry Dixon O Son, Conöon.

Profit“.

feinem ßlüd^e finö öie meiften Ceute öer beften €igenfdoaften feiner Werbe

bewußter, als er es 311 fein febeint. 5 ie finö ent5Üd^t von öer feinen Seiebnung,

öer blaren färbe unö ber bewunöerungswürbigen l^ompofition.

einige feiner Brüber von ber Palette proteftieren bagegen, baf5 er 511

literarifcb ift, ba^ feine Rrbeiten ebenfo in Betreff bes Biijets wie ber Bebanblung

anfpred^en. Rber fie finb ebenfo bereit, feine Gefcbid^lidDbeit anguerhennen unb

bie anfebeinenbe CeidDtigbeit, mit welcher bas 5 ujet innerhalb ber Befd3ränbiing

ber Ceinwanb ausgebrüebt ift. ]n Wahrheit ift bes Bünftlers leidste, gefd3id\te

Bebanblung feiner großen COotive bas Refultat eines ftarben, angeftrengten

Bemühens. €r bat bas Gefühl für bas Dramatifcbe ber Hebenpimbte, einen

feinen Sinn für ben O")oment, in bem bas Beiwerb am malerifd^ften wirbt.

Sieber ift bies bas vereinigte Ergebnis barten Stubiums, forgfältiger Beobachtung

unb feiner natürlicher Begabung. GrfolgreidD ftrebt er gegen bie Gefahr ber

Rnbäufung eines Sujets ober einer Sujetgruppe. Gr will nidot, ba^ ber fd3arf=

finnige Beobachter feine Bilber burd3 eine COanier benngeiebnen foll. Gr will

nidot 5ur Reibe jener gehören, beren Bilber fid3 von ]abr 511 ]abr nidot untere

fd^eiben. Gegenwärtig hegt er bie }bee, eine febr intereffante Bilberferie ciusgiu

führen, bie ihn für lange befeioaftigen wirb. Die italienifd^e Ledonib macht fid?

fühlbar, felbft jet5t, naebbem fo viele anbere Ginflüffe geltenb waren.

Solomon barf nidot allein 311 ben bramatifeben 0')alern ge3äblt werben.

Rls Porträtift erlangte er grof5en Grfolg, unb er war namentlid^ in einigen

Porträts befonbers glüd^licb. Das Bilb ber grof5en Sdoaufpielerin iDrs. patric

tu
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gung gegen alles

Düjtere unb ßö^licbe

einflö^te. "Cro^bem

blieb er frei von jeber

Bentimentalitöt, web
doe bie Werbe jener

entjtellt ober 311m mitv

bejten abjcbwadot,

bie wir unter ben

Begriff „Debaben*

ten“ einreiben.

Bolonion ijt ein

jtarber gejunber Rr=

beiter unb Denber,

ber jido mit einem

Ritt burdD ben parb
auf jeine Hbätigbeit

im Atelier vorbereitet,
Copyright Dixon D Son.

Caus Deo.

Club 3um größten

Heile jein Gebeiben.

Dieje Bemerbungen

Campbell 30g bie Aufmerbjambeit auf jidD unb erntete bas Cob ber jd^örfjten

l^ritiber. Wöbrenb es gemalt würbe, war }srael 3angwill ein häufiger Atelier*

gajt. COrs. Campbell war nicht immer pünbtlicb, unb Golomon benüt3te bie

erjparte Seit, inbem er ein jebr cbarabterijtijcbes Porträt bes Hovellijten malte.

COeijt batte ber l^ünjtler Glücb in be3ug auf jene, bie ihm jaj3en. 3um größten

Heile waren jie (Dänner unb frauen von mehr als gewöhnlich geijtiger

Cntwicbelung, unb ihre Cbarabterijtib würbe richtig betont, jsrael Sangwill,

Sir George faubel Philipps, Colonel Golbjmib unb ]. B. Cevy haben ben (Daler

3U jeinen bejten Ceijtungen injpiriert. Vielleicht ijt jeine porträtbunjt in männlichen

Bilbnijjen erfolgreicher als in weiblidoen. Cs will 3uweilen jcbeinen, als würbe

er bie rein weibliche Seite eines Damenporträts 311 jtarb bervorbeben, als ver*

jcbwänbe bie lebenbe, benbenbe frau hinter ihren Rüjcben unb Spieen.

Wenbet man jicb jeinen bejten, bekannten Werken 311, ijt man von ber

jtrengen Würbigung ber Antike unb bes COittelalters betroffen. Bätte er 3U

einer Seit gelebt, in ber bie Scbaugepränge wahr unb echt waren, von Bünjtlern

erjonnen unb einem jcbönbeitsliebenben Volke vorgefübrt, würbe er in jeber

Gejelljcbaft eine hohe Stelle eingenommen haben. Die Bibel unb bie Jliabe ver*

jorgen ihn mit Sujets, jmmer wieber lä^t uns jein pinjel einen Blick in bas

golbene Seitalter Siciliens, in bas bes Hbeocrit unb in S3enen aus ber Seit ber

fabrenben Ritter tbun. Selbjt wenn er moberne O'fotive benül3t, bleibt ihre

Bebanblung ibealijiert. Sein Auge judot nach Schönheit unb bebarrt barauf, jie

fejt3ubalten. Vielleicht war es jein Verweilen bei ben (Deijtern, bie nur bie eble

unb würbige Seite

bes Cebens betonten,

bas ihm bie Abnei*

bejjen Ceben von ben

verjcbiebenjten Jnter*

ejjen erfüllt ijt. Beine

Anforberung eines

jtrengen Stubiums

vermag bieje 3U ge*

fäbrben. Seiner }ni*

tiative 3um Heil ver*

bankt bie jübijcbe Ge*

meinjcbaft bie Grün*

bung ber (Daccabean

Society, ein mutiger

Verjucb, bas jubem

tum Conbons jo3ialen

Abjicbten 3ugänglicb

3LI machen. Cr war
ber erjte Präjibent,

unb ihm bankt ber
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Fln ber Schwelle 5er Citv (Ciiipug bes Corb (Dayore Sir George 5aubel Pbilip^ps).
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jdDeinen viellcid^t abfdDweifenö, in Wahrheit |inö jie es jeöodo nidDt. (Dan nuij3

einen (Dann kennen, um feine Werke 311 verftehen. Cieft man hei Vafari oöer

Cean ßernuiöe3 über has Ceben her gro[^en italienifdoen unö fpanifdoen (Deifter,

erfeben wir, öa[5 hie heften Oraler ftarke, rohufte, furdDtlofe (Deiifdoen waren,

hie angeftrengt arbeiteten, iinö ihren [Körper ebenfo kräftigten wie ihren 6eift.

DeutfdDlanö imö läollanö lehren uns bas Gleidoe. Viele grof5e Oraler finö

befähigt, fid^ nodo auf anöeren Gebieten 511 betbätigen, nid^t wenige tbun es.

Gs fcbeint, als hätte bas Gefühl ber Cebensfreube keinen geringen Rnteil an

ber Gntwid^elung ber l^iinftlerfdoaft.

Was bie hier reprobugierten Bilber betrifft, nui^ in erfter Cinie berüd^=

fidotigt werben, ba^ bie Photographie ein armfeliges (Dittel ift, bie richtige

Vorftellung ber V^orgüge eines Bilbes 511 geben. Oft verfdDärft unb vergröbert

ber Photograph
bie (Dalerei bei

Behanblung bes

fleifd^es; ber

0')angel an ?ar=

be ergeugt info:=

fern Veränberun=

gen, als biefe oft

Geile bes Bilbes

milbert, bie bie

Bamera 311 kräf=

tig wiebergiebt.

Bei Solomons
Bilbern ift bie

färbe von großer

Wichtigkeit; ein

Photograph je*

bod3 kann uns

nur ihre Rubeln

tung geben. ]n

bemBilbe„(Dutter

unb Binb“ ftört bie

feitlid^e BeleudD*

tung unb iftau^er*

halb jeber pro*

portion, weil bie

Bamera nicht ber

Ceinwanb entfpre*

dDenb wiebergiebt,

]n bem Bilbe

„Profit“ [eben

Photo unö Copyright S. W, H. Cbilh, Conhon.

Der hlinbc Bettler.

wir eine animierte

Gefellfd^aft, bie

bem verftorbe=

neu Grneft Bart

gutrinkt. (Dan

glaubt, unter

ben Gäften Sir

]ohn Genniel, (Dr.

Rrthur Bad^er,

R. R. R., (Dr.for*

bas Robertfon,

(Dr. Beni’Y furni[5

unb anbere inter*

effante perfonen

311 erkennen. Die

Gruppierung ift

natürlidD unb

wirkfam,bie3eidD*

nung, nado Rrt

ber frangöfifd^en

Rkabemie, ift fehr

gut. Die eingige

Sd^wäd^ebesBib

bes liegt etwa in

berCharakteriftil^.

Die frauen fehen

alle einanber ähn*

lieb, als wären fie

Sdoweftern. Riido

hier finb bie ge*

fchid^te Wirkung
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jsrael ^angwill.
Photographie von ßenry Dixon & Son, Conöon.

öer Starben, bie Debanblung ber 'Cafelbeleucbtung in ber Photographie ver^

loren gegangen. „I^önig f^arl in ber City“ ijt eine vortreffliche Rrbeit, ein

Verfuch unb ein Beweis bes f^ünftlers, auch in einer ungewohnten Ceiftung

nichtiges 3U vollbringen. Die Bebanblung ift einfach, boch würbig. Bein Bang,

bie Bilber 3U übermalen, ift hier glücklich vermieben. Bompofition unb CDalweife

fteben gleich hoch. €s ift ein Wanbgemälbe, beftimmt, einen gegebenen Raum
aus3ufüllen, aber biefe Befchränkung hat ben (Daler nicht gebinbert ein Werk
3U fchaffen, bas ihm fein beftes bünkt.

„Rn ber Schwelle ber City“ ift ein Bilb, in welchem ber Bünftler über

viele Schwierigkeiten triumphiert. €s ift keine leichte Rufgabe, in ben Corb*

(T)ayors=Dag eine befonbere Würbe 3U legen. Sir George faubel Philipps,



Photographie unö Copyright

niobe,

ßenry Dixon & Son, Conöon.
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öer Bürgermeijter, i|t 3uföllig ein 0')ann, öem öie phylijcbe Uraöition öes Rats*

berrn mangelt, unö jo ijt öie Gruppe öavon befreit, all3ii bonventionell 311 wirhen.

Gs ijt ein realijtijdDes ßilö, pbotograpbijcb in maneber löinjidot, aber gejd^id^t

unö malerijdo.

„Giinjon“, „Hiobe“ unö „Caus Deo“ geboren alle 311 Golonions

d^arahterijtijdDejten Werben, voll literarijdDen unö öramatijcben jnterejjes. 5ie

jinö kräftige, bübne, wirbjame Bilöer, öeren bewunöerungswüröige Punkte
öie [Camera überjeben oöer verwijd^t bat. Gine öetaillierte Britib ijt unter

öiejen Umjtänöen nicht am piat3e. ]bre literarijdoe Seite ijt bewahrt, unö

öies nui^ genügen.

Pboto unö Copyright löenry Dixon D Son.

5ir George fauöel Philipps.
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F5iob. (Oclgemölöc).

Heben Ceffer Ury gilt mir jebiiöo €pftein als öie interejfantefte €rjcbeinung

unter ben jüngeren CDalern jübijcber Rajje.

Die beiöen (Haler jinb un3weifelbaft bünjtlerijcbe Verwandte; in ähnlicher

Weife wie etwa }ofef jsraels imö (Ha>: Ciebermann 3iifammengehören, bie eine

etwas ältere Generation ber mobernen jübifcben (Haler repräfentieren. Gs ift

lehrreich, bie beiben Generationen an biefen ihren Repräfentanten miteinanber

311 vergleidDen. £s liegt ein 6tüd^ Gntwid^elungsgefcbidote bes jubentums unb

ein 5tüd^ GefdDicbte ber mobernen (Halerei barin.

jsraels ift inmitten eines germcmifdoen Volhsftammes gro^ geworben, ber in

feinen aufgehlärteren Gchichten mit am früheften eine fyinpathifdoe Gmpfinbung für
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öie Cigenart öes bcbröifcben Geijtcs, Cbarabters unb Gclentes fid3 erwarb: bes

bollänbifdDen. öpinoga konnte bort, wenn aud3 unter jdowierigen Verböltnifjen, 311

feiner Reife unb krYftallenen l^larbeit fido entwid^eln; unb Renibranbt wirkte bafelbft,

unter allen Germanen vielleidot ber tiefgrünbigfte, lympatbievollfte Jubenverfteber.

Cs fdDeint, bafe bie Juben in ber bollänbifcben Cuft in milber Hacbbenklidokeit

gebieben, unb fido fo bem pblegmatifdDen VolksfdDlage, innerhalb beffen fie fido

bewegten, in gewiffem Grabe anpa^ten. Von ber nadDhenklidoen, milben,

ja mitleibigen Rrt ift audo ]ofef jsraels, einer ber frübeften, ebrlicbften unb

gweifellos grö[^ten Rrmeleut = GdDÜberer, bie bie moberne (Dalerei kennt.

Wefen unb RusbriK'ksform feiner l^unft bedien ficb vollkommen. Das trübe,

f
dD ummer ig eG ra u ber

jsraelsfdoen Bilber

ift nidDt blof3 Hatur^

wiebergabe, fonbern

auch Stimm imgs=
fyinbolik. Sin (Denfd^

mit einem eblen, be=

weglidoen Beiden

fpridot fid^ barin aus,

fo fdolid^t unb er=

greifenb, fo vornebm

unb madDtvoll, baf5

bie Bilber aud^ auf

biejenigen wirken, bie

ihre bobe ted^nifd^e

0')eifterfd^aft aus

eigenem Urteil nidDt

511 würbigen ver^

fteben.

CI')ax Ciebermann,

ber reid3 geborene

Berliner, bat jene

Rübe unb Gehalten^
Die Werkl'tatt. (^eöerjeidoi'.ung.')

beit, bie Jsraels aus=

geiebnen, ficb bureb

Rrbeit erworben, als

Flusbruck einer künfb

lerifdoen Uebergem
gung. Vonllaturaus

ift er ein nervöfer,

beweg lidDer, bervor^

ragenbeinbrud^famer

0')enfcb, beffen leben=^

bige, immer rege

Gmpfinbung von ei=

nein ungewöbniieb

bellen Bopf unb von

einer elaftifcben WiU
lensföbigkeit ge=

gügelt werben. Sein

Vorgeben bat etwas

Programmatifd^eres

als bie naivere Sebaf^

fensweife jsraels.

Seine RrmeleubCDa*

lerei ift mit einem

Gropfen fogialiftifeben Oeles angemifd^t. Gs ift bie Rufiebnung bes reichen Bourgeois*

Sohnes gegen feine eigene Bafte barin. Unb biefer fdDÖne Cbaraktertrot5

ift Ciebermann treu geblieben aud3 in feiner gefamten rein künftlerifcben

Wirkfamkeit. BierburdD war er, faft mehr noch als bureb fein hohes Galent unb

jebenfalls bei weitem mehr als burdo feine begünftigte fogiale pofition, gum Führer

bes künftlerifcben ]ung=Berlins befähigt, als biefes enblid^ fidD bagu aufraffte, bureb

Grünbung ber „Segeffion“ bem eingeriffenen Bunftfcblenbrian entgegengutreten.

Seltfamerweife blieb Ury ber Berliner Segeffion fern — auf Grunb

welcher Verbältniffe, bleibe hier unevörtert. Gr ging in feinen frühen
'

jabren

mit Ciebermann gufammen, unb bie Bünftler haben ficb bamals gegenfeitig
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befruchtet. Rber bie Verjcbieöenbeit 5er Daturen unö Begabungen ift 3U gro^, als

öa^ ein öauernbes Bujammenwirhen öenbbar unö — wünfcbbar gewefen wäre.

Rus ärmjten l^reijen emporgewadojen, an Bntbebrung, ja Unterörücbung früb3eitig

gewöhnt, öabei mit einem rei3baren unö e>:plo5iven Temperament begabt,

ment aber öürftete

nach färbe, färbe,

färbe. Dieje ijt

ibm ÖYmbol unö

Rusörucb jenes

Glanses, öer ibm

im Ceben jtets

verjagt blieb, unö

Öen jeine pban-

tajie mit unge=
beurer Bebnjucbtsjpannung umblammert. 60 wuröe er öer (Daler öer glü=

benöen Bonne unö öer träumerijcben Iicbtöurcb3itterten Rbenöjcbatten, öer in

metallijdDem 5piegelglan3 öaliegenöen Gewäjjer unö öer vom frübrot mit

Purpurgolö übergojjenen Berggipfel. Unö Öurd3 alle öieje Darjtellungen farbigen

wuröe Cejjer Ury
von früh auf öa3U

genötigt, jeine ei^

genen perjönlicb=

beitsrecbte3Li wab=
ren, weshalb bei

ibm öer altruijtijdoe

Sinn minöer ent=

wickelt ijt. Beinma*

lerijcbes Tempera^
Btuöie.

11
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Wallung finö.

Jn jsraels

unb Cieber=

mann feben

wir fomit eine

f^unftära ver=

börpert,bie,im

frifcb erwor^

benen Voll*

befit3 3eicb*

nerifcb*maleri*

jdDer COittel,

mit ihrer 6e*

ftaltimgskraft

bie leibenbe

Hatiir empfin*

bungsvoll wi*

berjpiegeltunb

ohne äußere

5d)öne von

innen heraus

(31an3es gittert es wie geheime, unauslöfdDlidoe Rlage, bäumt es fido auf wie

bunbler, unbeiigjamer Uro^ — jene beiben £igenjdoaften, bie er in bem großen

Bilbe „jerujalem“ audo in menjcblicben Gejtalten fo bannenb 311 verkörpern wu^te.

60 würbe Ury ein Cl')aler ber intenfivjten feelijdoen Bpannung unb eines bis

311m 3erfpringen reifen Gmpfinbungsinbaltes. Beine färben, bas mu^ man jagen,

jinb nidot von biejer Welt; optijcb unb pbyjikalifdD jinb jie in ber Hatur nicht

nachweisbar. Aber jie haben einen hoben vijionären Wert, weil jie bas pro*

bukt einer jtar*

ken urjprüng*

lidDen Gefühls*

bridDtein neuer

tion bewegt.

Gs brängt jie

vor allem, jidD

jelber mit Bef*

tigkeit ausgu*

jprecben, jicb

3U verklären gefühlsmäßig

judDt. O^it Porträt*5tubic. 3« entlaben,

CejjerUryaber bie Ruhe ber

Dinge mit ihrer Ceibenjdoaftlid^keit gu überfluten unb gu burcbleuchten. Jene

Aelteren gingen gum Objekt, nahmen es fürjorglid? in bie Bänbe, betrachteten

es genau unb gaben es wieber, wie es ihnen erjcbien, mit Dreue unb Gmpfinbung.

Die Jüngeren lajjen bas Objekt 311 jid3 kommen, jicb gum inneren Grlebnis ver*

bidoten, gang Gefühlsinhalt werben, unb biejen Gefühlsinhalt projigieren jie bann

nach außen, gang in färbe getaucht, nodo gud^enb vom Binnentaumel, nodD

bebenbvom Beelenraujch. naturgemäß hat biejes gewijje Ungulänglichkeiten bes

Rusbrud^svermögens gur folge, bie bei Ury benn aud? nidot gu verkennen jinb.

Blarheit, Gehaltenheit, Gejchmad^ unb Belbjtgud^t mußten leiben, unb ein weiterer

Dypus hervor,

noch jchwül

unb gährenb

in ber form,

jebodo höcbjt

bejtimmt in

jeiner Willens*

ricbtung. Didot

jo jehr bas

Ceiben ber an*

beren, als bas

Ceiben unb

bie Gefühls*

weit bes Jnbi*

vibuums jinb

es, was bieje

neue Genera*



fortjcbritt war erft wieöer 311 erwarten,

wenn öie ftrubelnöe Bewegung, ohne

ihre Cigenart 311 verlieren, in ein

ruhigeres Bett geleitet wuröe. Bier3U

glaube ich bei Jebuöo Bpjtein ben Rn=

fang 311 erblid^en, unö öesbalb erjcbeint

er mir als her fortje^er her von Ury

eröffneten Bahn. £r i|t vielleicht minöer

originell als Ury unö nicht von folch

pad^enöer Begabung; aber er i|t aus=

geglichener, weil er milöer unö be=

herrjdoter ift. Rudo er ijt voller

Temperament, farbenörang unb 6e=

fühlswallung; hoch läfet er biefe Tigeiv Stuöie.

fchaften nicht 3111* Verjtiegenheit empor^^

fchwellen, fonbern unterwirft j'ie ber Vernunft. Unb wenn er jidD mit ben Dingen

ber Ru|5enwelt innerlich burchjättigt, inbem er fie als Vijion in fido aufnimmt, jo vei*:=

jcbmöht er es hoch audo nicht, ruhig vor bie Objekte hin3utreten unb kühl unb

gelajjen 311 jtubieren. COan kann aljo jagen:

er hat wieber einen kleinen Bchritt nach

rüd^wärts gemacht. Rber oftmals jinb

burdo jolche 3eitgemäj3e Bchritte nach rück-

wärts neue S^ortjchrittsbewegungen ein*

geleitet worben.

jeBUDO epBiein.

Ueber ben bisherigen Cebensgang

jehubo Tpjteins erteilen wir bem Bünjtler

jelber bas Wort. £r jcioreibt an ben Ver*

fajjer biejer Beilen:

„]ch bin 1870 im Gouvernement
OOohileff, im jogenannten „Weij5ruj3lanb“,

geboren, unb unerfahren wie jo junge

Ceute, bie erjt auf bie Welt kommen, 311 jein

pflegen, habe ido mir meinen Vater jehr

unvorjichtig ausgejudDt. £r ijt ein jehr

armer OOann gewejen. €r ijt noch ein

jehr armer ClOann. OOit fünf Jahren kam
ich in bie JubenjdDule „Cheber“, wo ido

bis 3L1 meinem brei3ehnten Jahre bas
Bebräijd^e jtubierte. Der gan3e Tag, von
neun Uhr früh bis neun Uhr abenbs,

würbe im Cheber 3ugebracht. Der BchuU
Davit).
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gelNommen unö

habe barte 3ei=

ten burdoge-

madot. Ruf öer

Rkabemiebin idD

gleido in ben

gweiten ]abr^

gang aiifgenom*

men worben,imb

weil gufällig

biener brachte einem jeben bas (Dittagejfen in bie Schule. Samstag batten

wir frei. Den Samstag^nacbmittag vertrieben wir jungens uns auf bie Weife,

bafe wir ein paar Schweine in irgenb einen ßof lodeten, unb bort prügelten

wir fie mit Stetigen, was wir nur konnten. Sie müffen wiffen, föerr Doktor,

ba^ bas Schwein ein unreines Dier ift, unb wir wollten uns beim ßerrgott

auf biefe Weife einfcbmeicbeln.“

„(Dit gehn Jahren fing \db an, bie ruffifcbe Spradoe 3U ftubieren, unb

betrieb es fleißig neben bem Stubium bes löebräifcben, unb batte bie Rbficbt,

fpäter in ein Gymnafium eingutreten. Gin 3ufall ftie^ mich auf bie (Dalerei.

Wir ßuben fpielten leibenfcbaftlicb harten unb gwar um alte febern. Cines Dages
waren unfere harten fo fcbmut3 ig, ba^ man nicht mehr fpielen konnte. Da fiel

es mir ein, felbft harten 511 mad^en, unb ich geiebnete fämtlidDe Spielkarten

fäuberlicb auf Papier. Seit biefem Gage geiebnete ich leibenfcbaftlicb alles mög=

liebe. Rls id^ fpäter erfuhr, ba^ es Schulen gäbe, wo man nur bas (Dalen lernt,

entfcblofg ich mich, (Daler gu werben.“

„(Dit fiebgebn Jahren kam ich auf bie 3eicbenfcbule nach Wilna, unb gwar
ging ich von föaufe fort gegen ben Willen meines Vaters, jeb bekam in Wilna

ein Stipenbium von feebs Rubeln monatlich unb habe bamit mein Ruskommen
gehabt. Rls ido im 3eicbnen genügenb vorgefebritten war, entfcblo^ ich mich,

auf eine Rkabemie gu geben, unb weil in Petersburg bas Stubium überhaupt.

unb befonbers

für einen Juben,

febr febwierig ift,

entfcblofg ido

mich, nach Wien
gu fahren. (Dit

fünfgebn Gulben

in ber Dafcbe,

ohne Deutfeb

fpreeben gu kön=

neu, ohne Gm-
pfeblungen, bin

ido in Wien an-

Profeffor Berger

ben gweiten

Jahrgang ge-

habt bat, würbe

ich ein Schüler

Soul (S^ragment).

nädDftes Bilb

war „Saul unb

Bergers. Hach

brei Jahren kam
ici) in bieDeifter-

fdDule gu Gifen-

menger. (Dein

erftes Bilb, wel-

does ich in ber

(l')eifterfcbule ge-

malt habe, wa-

ren „febadofpie-

lenbe polnifcbe

Juben“, unb ich

habe barauf in

unferer Schule

ben preis be-

kommen. (Dein
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Die (Dakhabäer. (Oclgemäiöe.)

Daviö“. (Dit öiefem Bilöe beteiligte icb mich in Berlin bei öer Bonhurreng um
Öen Beer=Preis unö gewann Öen Preis. Das Bilö war bei öer Bonburren3 in

unfertigem Bujtanöe unö ijt auch unfertig geblieben. €s i[t im Bejit5 öes Berrn

Dr. Bergl unö war noch recht akaöemi|cb gemalt. Vier ]abre öarauf wuröe mir

öer Beer=preis ginn gweiten (T)al gugejprocben. Wäbrenö öiejer vier Jahre habe
icb meijtens Btuöien gemalt unö batte einen gar barten Bampf ums täglidDe

Brot gu befteben. Die Rrbeiten öer letgten acbtgebn O')onate, öie ido in Rom
gugebracbt habe, braciote icb in Wien in einer Bollebtivausftellung, Hovember^
Degember 1901, im Bünjtlerbaus vor öie Oeffentlicbkeit.“

Bweierlei ift’s, was Bpjtein als Bünjtler ausgeicbnet: öer ftarke finnlid?e

Jnftinbt, mit öem er impuljiv öie färbe erfa[5t, unö öer verftanöeshlare BlidN,

mit öem er jidD öer äu[5eren Umriffe öer Dinge bemäd^tigt. 3wei Bigeiu
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jcbaften, bie fido fajt immer aiisjdDlie^en, finöen

fidD fomit bei Cpjtein vereinigt. Von Temperament
ein (Daler, ijt er 3ugleido burdo Uebung ein Seidoner-

]n feiner Rusbilbung ift nidots vernadDlöffigt. Unb
wenn er and) gelegentlido bie färben 3iemlido

kled^fig nebeneinanber fet3t, fo ift bod^ bas barunter

liegenbe geidonerifdoe Gerüft gut unb folibe aub

gebaut. Gerabe bas Gtubium ber Geidonungen

giebt von Tpfteins [können einen hoben Begriff.

Da fehlt bas Beftedoenbe ber färbe, unb bennodD

ift bie Wirkung eine gwingenbe. Hirgenbs berrfdot

bie kalte unb abftrakte Cinie. RudD mit einfadoem

5cbvvar3 unb Weif5 gebt Tpftein burdoaus auf

malerifdoe Tonvvirkungen unb Raumillufion aus.

£r ift hier GdDüler Rembranbts, unb gleido biefem

wählt er fido bie einfad^ften ODotive aus ber näd^ft-

gelegenen Wirklidokeit: eine

Gimmered^e mit einem fenfter,

eine Caterne auf einem Cl'farkt^

plal3, einen friebbof am CDeer.

Rber burdD fubtiles Cidotftubium

mad^t Tpftein biefe Dinge inter=

effant. Dodo bient ihm bas Cicbt,

fo fein er es in feinem Gange be=

obad^tet, burdDaus nid^t ba3U, alle

Gren3linien 311 verwifdDen (wie bas

eine Geitlang im Gebwange war).

Vielmehr, fein unb leicht beben fid3

bie Umriffe ber f^örper innerhalb

ber Rtmofpbäre heraus, oft nur

gaii3 gart angebeutet, aber bodo

ftets fidoer erkennbar. (T)an

könnte jebes biefer Blätter auf ein

paar einfadoe lineare Urelemente

gurüd^fübren, um bie fid^ bann bie

geheimnisvolle GdDid^t ber Gcbat=

tenunb Cidoter, raumbilbenb, legt.

Go bringt hier bas malerifdoe

Clement unwillkürticb in bas

Geben ber Geidonung ein unb ver*

leibt ihr neue eigenartige Reige.



jeioUDo epsiein. 167

„9aul iinö Daviö“ (Fragment).

Cnölicb beginnen auch bie färben mit3ureben. Unb nun fcbeint fid^

€pjteins Rraft 511 verboppeln. Wie flüj|ige6 feuer ftrömt es aus feinem pinfel.

Wie Blut rinnt bas Cicbt burcb bie Rbern ber Dinge. Die Bonne bes Bübens
bat hier bie Beime feines Talentes in üppige Gärung gebrad^t. Rlle bie vielen

Bilber unb Btubien aus jtalien beweifen bas. Gin Binb ftebt neben einer

weiten, in (Dittagsglut gitternben Bonne, unb von nebenan werfen Bäume
grünblaue Bcbatten fpielenb in bas CidDtgemenge. Ober an einem ftablblauen

Leido ftebt eine belle Banb, unb barauf liegt ein rotes Giido, unb bie Bonne

bufd^t in Bringein bin unb ber. COotive biefer Rrt giebt es wobl Dutgenbe.

£s ift unnötig, fie aufgugäblen. Worte werben fdoal unb tot, wo bie färben

in fanfaren reben. Rber )eber füblt: auf Bilbern biefer Rrt wirb bie llatur

nid^t einfadD abgefdDrieben. Bier vermählt fido mit bem Bcbarfblid^ ber Beob*

adDtung bie ODyftib eines inneren Grlebens. Wer fo färben empfinbet unb

wiebergiebt, bem finb bie Buftänbe fdoöpferifdDer Gbftafe nidots frembes. Unb
ob er gleich fromm unb fcbeu ber llatur gegenüberfitgt unb nichts tbun will,
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als ihr Deftes in ficb aufnebmen, jo haben hoch in ihm

felber Quellen 3U fpruöeln begonnen, unö in ihrem 61 it5er*

fpiel fpiegelt fich, mit Raffeln gleich perlen gefchmückt,

bie Hatur.

Diefer feelenerfchlie^enbe Blick bleibt auch bann

in €pftein lebenbig, wenn er vom ruhigen Ceben ber

Canbfchaft fich in bas bunte Wirrfal bes (DenfdDenlebens

wenbet. Darum gelingt es ihm, COenfchen als Beelen*

beuter 3U burcbfdDauen unb in bie malerifdoe Wiebergabe
ihrer körperlichen Brfcheinung einen Rbfcbein ihres }nnen*

lebens hinein3ulegen. €pfteins Porträts wiffen ben , hin*

gebenben Befcbauer gari3 eigentümlich 311 feffeln. 3unächft,

naturgemäß, wirken fie biirch ihre malerifche Qualität, burcb

bie plaftifdoe Cebenbigkeit innerhalb ber farbigen erfaffung.

Dann aber halten fie uns

mehr unb mehr feft burch

bie Diefe, Klarheit unb

Kühnheit ihres Charakter*

ftubiums. ]ch erinnere

mich befonbers ber Bilb*

niffe 3weier blonber norb*

beutfcber Berren, in benen

vom Bünftler bie Rrt

einer ihm fremben Raffe

mit gerabe3u erftaunlicher

Rn bcn Gräbern. Cnergie gepad^t unb

lebenbig gemacht würbe.

Das kühle, verfchloffene, hochmütige unb korrekte

Wefen biefer jungen flbligen fteht wie etwas

BelbftverftänblidDes ba. Doch bas ift bloß bie

äußere form. Dahinter liegt etwas Vulkanifches;

etwas wie von angefammelter Cbatkraft unb

Chatenluft; etwas wie ein Braft3entrum, bas

ber leifefte funke von Begehrlidokeit 311m

Cxplobieren bringen kann; etwas von ber natur*

gemäßen Graufamkeit eines fdDönen lauernben

Raubtieres. Unb babei haben bie Berren etwas

gaii3 Joviales unb Chevalereskes in ihrem Ruf*

treten. (Dan könnte fido henken, baß sie in

ihrer Unterhaltung mit Vorliebe faule Wiße
311m heften geben; baß fie beim Champagner,

audD mit einem jübifd^en (Daler, äußerft ge*

mütlich fein können; baß fie bei (Donbfdoein frauen eiuf her Ceitcr.
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Porträtftubie. Porträtftuöie.

fentimental werben unb mit gefüblvollem Tenor Caj|en|cbe Cieber fingen. ]do

kenne beibe ßerren nidot im minbeften unb habe nie etwas über fie gehört.

Daher kann alles falfdD fein, was ido hier fdoreibe. Unb bennodD fdoreibe ido

es hin, weil es 3eugnis ablegen mag, in wie beftimmte RidDtimg fido imfere

pbantafie bei ber RnfdDauimg Tpfteinfcber Bilbnisbarftellimgen gebrängt fühlt.

(Dan glaubt bie von ihm gemalten O^etifdoen 3U kennen, als ob man mit ihnen

verkehrt unb bann plöt3lidD nadots von ihnen geträumt habe. Jm Träumen
lernen wir ja bie (Denfchen am beften kennen, weil bann unfer gati3er 6doat5

unbewußter Trfahrungen in einer von unferem Willen unabhängigen Weife

felbftthätig in Bewegung kommt.

3um ödoluß nenne idD Tpfteins Darftellungen aus ber 6efchid?te bes

Riten Teftamentes, feinen „6aul unb Davib“, feinen „Biob“, feine „(Dakkabäer“.

Rlles, was ber Bünftler als 3eidDiier unb O'faler vermag, verbinbet fich hier

mit bem pietätvoll erregten Gefühl feiner angeftammten Raffe unb bringt fo

feine phantaftifdoen unb fdoöpferifdDen Bräfte ins Treiben. Von bem jugenbbilbe

fehe ido ab, bas Tpftein felbft für akabemifdo erklärt. Rber in ben beiben

anberen ift nichts Rkabemifd^es mehr. Vielleicht hat (Dunkacsy barauf ein=

gewirkt. Rber bann muß man fagen, baß Tpftein 311 einer weit natürlid^eren,

lebensv;ahreren unb über3eugenberen Gruppierung feiner Figuren gelangt ift,

unb baß er ben koloriftifd^en Rei3 ber Gemälbe bebeutenb erhöht hat. ]n Öen

„ 0')akkabäern“ überöies, einer öramatifd^ bewegten Volksf3ene, fprüht ein funke

von ftarker leibenfdoaftlidDer Grregung, ber öurch bas gari3e Bilö hin 3ittert.

Dafür hat ber „Biob“, troß bes Trnftes in ber Wieöergabe her Vibration, hoch

in her Charakteriftik etwas BumorvolkGemütliches. Das Urjüöifche im Gebaren
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öer beieinander hauernden Riten ruft unwillKürlicb ein leijcs CödDeln in uns
hervor, obwohl die Darftellung frei ift von jeglicher Rufdringlicbheit. £s find

kleine €igenbeiten der Gebärdenjpradoe, namentlich bei dem platt auf dem
Rüd^en liegenden und dabei eindringlich perorierenden föiob, wodurch dieje

5timmung in uns wacbgerufen wird. Und darin äußert ficb wohl etwas eigen-

tümlidD (Dodernes, jene feltjame Fähigkeit, gugleidD hingehend, ergriffen und
andädDtig 311 jein und dennoch webmütig-leije über jid3 jelbjt und die Welt

511 jpotten, über das Wid^tignebmen all diejer irdifdoen Rffären, die für ein von

obenber blickendes Rüge jo kleinlich, nichtig und lächerlich jind.

60113 leije bli^t hier bei Cpjtein ein 3ug auf, der ihm jonjt fremd ijt — das

eiu3ige dünne fäddoen, das 311 einem anderen Rajjegenojjen hinüberführt, der gerade

hier eine jtupende Virtuojität und Genialität entfaltet: Ghomas Ghcodor löeine.

£in Gebeimnie.
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